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Z u r  K e n n in is  d e r  N ie d e r m o o r e  
im  N o r d e n  d e s  M o s k a u e r  

G o u  v  e r n e m e n is .

Von
N. I. Kalj.

Vorwort.

Das Materiał fur diese Arbeit lieferten:
1. Die gemeinsamen Untersuchungen mit meiner Frau S. W. 

K a t z auf dem M o o r e bei T a t i t s c h e w o  im Kreise Dmitroff 
1924.

2. Meine Untersuchungen im K r e i s e  D m i t r o f f  von Mitte 
August bis Anfang Oktober 1925.

3. Unsere gemeinsamen Untersuchungen im Kreise L e n i n s k 
und D m i t r o f f  von Ende Mai bis Anfang Juli 1926. Die Unter
suchungen in den Jahren 25 und 26 wurden aus den Mitteln der 
Moskauer Assoziation fur das Studium der naturlichen und pro- 
duktiven Krafte der Gegend bestritten.

Beim Verfassen dieser Arbeit hat meine Frau, meine treue 
Gehilfin bei den Felduntersuchungen, mir wertvolle Flilfe ge- 
leistet. Manch guten Rat und guten Wink verdanke ich ihr und 
irucke ihr hiermit meinen warmen Dank aus.

Audi Flerrn Prof. W. W. Al ech i n bin ich ein Wort des 
Dankes schuldig, da er so freundlich war, mir einige notige Bucher 
aus seiner Bibliothek zur Verfugung zu stellen.

Die Ubersicht sowohl der russischen ais auch der fremden 
Literatur ist in meiner Arbeit durchaus nicht vollstandig. Das 
komrnt einerseits vom Mangel an Raum und andererseits vom 
Fehlen mehrerer auslandischer Arbeiten.

In dieser Arbeit ist nur die Beschreibung der wichtigsten na
turlichen Assoziationen der Niedermoore gegeben. Die Verande- 
rung der Vegetation unter dem EinfluB der Kultur ist auBer Acht 
gelassen.

M o s k a u ,  Botanischer Gai ten. 15. 11. 1927.
Fedde, Repertorium, Beiheft LVI (1928) 1
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Allgemeine geographisćhe tJbersidit des Gebietes.
Das Gebiet meiner Untersucliungen umfaBt die zwei nórd- 

lichsten Kreise des Moskauer Gouvernements, D m i t r o f f  und 
L e n i n  sk und zerfallt in zwei ganz verschiedene Teile:

1. Der sudliche kleinere Teil umfaBt die gróBere sudliche 
Halfte des Kreises Dmitroff. Seine nórdliche Grenze ist der FluR 
Jachroma zwischen Rogatschewo und Dmitroff und weiter nach 
N-O die Linie der Dórfer: Prudzi, Timnowo, Oljawidowo und der 
FluB Welja. Nach Siiden geht dieses Gebiet in den angrenzenden 
Kreis Moskau iiber. Dieses ganze Gebiet wird von der Klinsko- 
DmitrofPschen Anhohe ausgefiillt, dereń mittlere Hóhe nach S. N. 
N i k i t i n  (28) ca. 210 Meter erreicht. Diese Anhohe hat im 
Kreise Dmitroff ein schluchtartiges, stark gegliedertes Relief. Da 
Moore in diesem siidlichen Teile nur eine seltene Erscheinung 
sind, so will ich mich auf diese kurzeń Bemerkungen beschranken.

2. Das nórdliche gróBere Gebiet umfaBt die nórdliche Halfte 
des Kreises Dmitroff und den ganzen Kreis Leninsk. Das ist eine 
flachę niedrige Ebene, welche sieli bis zu der Wołga und sogar 
viele Kilometer jenseits desselben nordwarts erstreckt (4).

Die Mittelhóhe dieser nórdlichen Ebene ist nach N i k i t i n  (28) 
nur 154, also um 56 Meter niedriger ais die Klinsko-DmitrofFsche 
Anhohe. Diese Ebene ist wahrscheinlich uralten Ursprungs und 
stellt eine ausgedehnte Vertiefung dar, durch welche der post- 
glaziale Strom floB — die sogenannte Dneprowsko-Wytschegods- 
kaja-Vertiefung (37). Diese Vertiefung ist meistens mit fluvio- 
glazialen und altalluvialen sandigen Ablagerungen bedeckt, welche 
von der Tonmorane unterlagert sind (15). Besonders sind diese 
Ablagerungen im Gebiete der Flusse Jachroma und Dubna ent- 
wickelt. Diese zur Zeit kleinen Fliisse flieBen langsam und in 
breiten Maschen durch die groBen alten, von den postglazialen 
Wassern erodierten Talern und verlieren sich oft in den ausge- 
dehnten Niedermooren, wo sie ,auf der torfigen Unterlage strómen.

Diese Niedermoore wurden teils durch die zu lange nach den 
Fruhlingsuberschwemmungen stehen bleibenden Wasser gebildet, 
teils haben sie sich aus den alten, postglazialen Seen entwickelt. 
Endlich befinden sich oft an den Abhangen der ursprunglichen Ufer 
die Gehangemoore, welche von den tiefen, kalkreichen Quellen er- 
nahrt werden.

Die alten sandigen Ablagerungen im Gebiete der Jachroma und 
der Dubna sind mit gemischten Kiefern-Fichtenwaldern bedeckt. 
In diesen Waldern liegen zahlreiche meist kleine Sphagnummoore 
zerstreut. Seltener findet man auf den alten Terrassen der Dubna 
und der Sestra ziemlieh ausgedehnte Sphagnummoore.

Im nórdlichen Teile des Kreises Leninsk fliefien in den aus- 
gedehnten alten Talern kleine, stark versumpfte Flusse, wie die 
Hotscha, ein NebenfluB der Wołga, die Wjulka, ein NebcnfluB der 
Nerl, und andere. Oft findet man hier ausgedehnte Niedermoore
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(z. B. das Moor bei Mukrjagi). Zwischen diesen Fliissen be- 
finder sich oft lange, flachę, teils mit der Tonmorane, teils mit 
Sand bedeckte Anhohen, welche die grobe nórdliche Ebene von 
Siiden nach Norden durchschneiden. Diese Anhohen wurden frulier 
von reinen Fichtenwaldern und gemischten Kiefern-Fichtenwaldern 
bedeckt, welche jetzt vom Menschen meistens vernichtet sind.

Der Umfang der Assoziationen und die Prinzipien 
der Feststellung derselben.

Die Frage nach dem U m f a n g e  d e r  g r u n d l e g e n d e n  
E i n h e i t  der Pbytosoziologie, wie wir sie auch nennen mogen, ist 
die wichtigste bei der Feststellung der natiirliclien Pflanzengesell- 
schaften im Felde. Wenn z. B. zwei Forscher dieselbe Vegetation 
studieren, so sind die Resultate durchaus vergleichbar, falls der 
Umfang der Assoziationsbegriffe d e r s e l b e  ist, die Gróbe der 
Probeflachen aber und die Methodcn der Bestimmung der analy- 
tischen Eigenschaften der Assoziationen verschieden sind.

Ist aber der Umfang der Assoziationen verschieden, so sind 
die Resultate unvergleichbar.

Es fragt sich nun, bei welchem Umfange der Assoziationen 
— einem weiteren oder engeren — eine genauere Beschreibung 
erhalten wird und die Ergebnisse am besten vergleichbar sind.

E. R u b e l  (35) sagt, dab die schweizerischen Makro- und 
die schwedischen Mikroassoziationen bei dem Studium ganz ver- 
schiedener Vegetationstypen ausgearbeitet wurden.

Ich will hier versuchen, die Frage von den Vorteilen de,r 
Makro- oder Mikroassoziationen nur in Bezug auf die mich inter- 
essierende Moorvegetation zu losem Wir kommen unbedingt zu 
einem engen Assoziationsbegriff, wenn wir die Assoziationen auf 
Grund folgender Prinzipien feststellen:

1. Allen Schichten wird dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt. 
(Vergl. Du R i e t z ,  14, S. 74).

2. Die Assoziation wird durch e i n e ,  seltener z we i  in 
jeder Schicht d o m i n i e r e n d e  A r t e n  erkannt und festgestellt.

Die Zweckmabigkeit der Feststellung der Assoziationen auf diesen 
Prinzipien beruht auf den Eigenschaften der Pflanzendecke des 
Moores. Diese Eigenschaften sind:

1. Die geringe Zahl der Arten;
2. Die lichte Vegetationsdecke;
3. Das starkę Uberwiegen meist einer, seltener zweier Arten 

in jeder Schicht;
4. Ziemlich s c h a r f e  G r e n z e n  zwischen den Assoziations- 

individuen;
1*
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5. eine d e u t l i c h e  G l i e d e r u n g  d e r  V e g e t a t i o n  in 
einzelne Schichten.

Diesen Eigenschaften zufolge werden die auf den obenge- 
nannten Prinzipien festgestellten Assoziationen sehr leicht und deut- 
lich im Felde unterschieden und bei einer neuen Begegnung so- 
fort erkannt.

Ich will hier ausdrucklich betonen, daH nur bei der Aner- 
kennung dieser Prinzipien eine gute Beschreibung der Vegetation 
und vergleichbare Resultate erreicht werden konnen. Die Nicht- 
achtung dieser Prinzipien fiihrt zu kollektiyen, undeutlich begrenz- 
ten, unvergleichbaren und vagen Makroassoziationen, wie es aus 
zahlreichen konkreten Beispielen meiner Arbeit „Sphagnum-Moore 
im nordlichen Teile des Moskauer Gouvernements“ zu ersehen ist.

Jede auf diesen Prinzipien festgestellte Alikroassoziation be- 
sitzt ihre b e s o n d e r e  ó k o l o g i s c h e  P h y s i o g n o m i e ,  ihr 
g e o g r a p h i s c h e s  A r e a ł  und nimmt eine bestimmte Stelle in 
der S u c c e s s i o n  d e r  V e g e t a t i o n  ein. (Ausfuhrlicher daruber 
siehe 24.) Umgekehrt konnen die geographischen, ókologischen und 
genetischen Eigenschaften der heterogenen Makroassoziationen 
kaum erklart werden. (Siehe 24.)

Also ist die Anerkennung der Mikroassoziationen auch von den 
ókologischen, genetischen und geographischen Gesichtspunkten aus 
zweckmaBig.

Leider erlauben die sehr mangelhaften Beschreibungen der 
Vegetation der russischen Niedermoore nicht, an konkreten Bei
spielen die Unzweckmafiigkeit der Makroassoziationen zu beweisen, 
wie es in der obengenannten Arbeit fur Sphagnum-Moore getan ist.

Die iiberwiegende Mehrzahl der Moor- (auch Nadelwald-) 
Assoziationen ist z we i- und m e h r s c h i c h t i g ,  wobei in jeder 
Schicht allermeist nur eine Art dominiert. Die Pflanzengesell- 
schaften solcher Art unterscheiden sich schon nach ihrer Natur 
durch eine mehr oder minder enge ókologische Amplitudę und 
eo ipso durch eine ziemlich bestimmte Standortsamplitude. Da- 
her scheint mir der Vorschlag des Botanischen Briisseler Kon- 
gresses 1910, daB die Assoziation durch „einheitliche Standorts- 
bedingungen“ charakterisiert wird, unrichtig.

Wenn wir die Quantitaten eines beliebigen Standortsfaktors 
auf einer horizontalen Achse abtragen und die Zahlen, welche die 
Entwicklung einer Pflanze charakterisieren (z. B. Gewicht auf einer 
bestimmten Probeflache oder Konstanz), auf einer vertikalen Achse, 
so bekommen wir eine Kurve, welche die ókologische Amplitudę 
dieser Pflanze darstellt. Der Gipfel dieser Kurve zeigt das Op
timum.

Im Schema stellen die drei Kurven die ó k o l o g i s c h e n  
A m p l i t u d e n  d e r  P r a s e n z  (=  „amplitudę of occurrence“, 23
S. 181) d r e i e r  A r t e n  in Bezug auf den Ge h a l t  von C a C O ,  
und anderen Mineralsalzen im G r u n d w a s s e r  dar. Drei Ab-
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schnitte der Kurven, welche zwischen zwei Sternchen * liegen, 
stellen die A m p l i t u d e n  d e r  D o m i n a  n z („amplitudę of domi- 
nance“ — 23, S. 181) dieser Arten dar. Es ist selbstverstandlich, 
daB die Amplitudę der Prasenz immer breiter ist, ais diejenige der 
Dominanz. Der Gehalt von CaC03 und anderen Mineralsalzen 
nimmt nach der horizontalen Achse von links nach rechts zu. Drei 
Abschnitte der horizontalen Achse, welche zwischen der Basis 
dreier Kurven liegen, stellen die A m p l i t u d e n  d e r  c h e mi -  
s c h e n  B e d i n g u n g e n  dar, in denen jede Art in der Natur 
vorkommt. Drei Abschnitte der Abszisse zwischen den Zahlen
1—3, 2—5, 4—6 zeigen die A m p l i t u d e n  d e r  B e d i n g u n g e n ,  
in welchen jede Art in der P f l a n z e n d e c k e  d o m i n i e r t .  End- 
lich sind die Abschnitte 2—3 und 4—5, die A m p l i t u d e n  d e r  
B e d i n g u n g e n  d e r  E x i s t e n z  z w e i e r  A s s o z i a t i o n e n .  
Die letzteren Amplituden sind, wie es aus dem Schema zu ersehen 
ist, enger ais diejenigen der Dominanz der Arten. Also bestimmt 
die Kombination der dominierenden Arten (in zweischichtigen 
Assoziationen) den Standort besser, ais jede Art allein.

Carex limosa besitzt eine ungeheure Amplitudę in Bezug 
auf die chemische Zusammensetzung des Wassers. Daher ware es 
unmoglich, den Standort bloR nach der Dominanz der Carex limosa 
allein zu bestimmen. Die beiden von Carex limosa und zwei 
Moosen gebildeten Assoziationen (die Carex limosaSphagnum cus- 
piilatum-Assoziation und die Carex limosa-Drepanocladus vernico- 
s«s-Assoziation bezeichnen schon ziemlich bestimmte Standorts- 
bedingungen. Im ersteren Falle sind es H o c h m o o r s c h l e n k e n  
mit Spuren von CaCo8, wo die Carex- linwsa-Sphagnum cuspidatum- 
Assoziation gedeiht. Im zweiten Falle sind es N i e d e r m o o r -  
s c h l e n k e n  mit sehr hartem, an CaC03 reichem Wasser, wo die 
Carex limosa-Drepanocladus vernicosus-Assoziation wachst.

Im oben angefuhrten Beispiele charakterisiert die Dominanz 
der beiden Moose den Standort fast ebenso gut, wie die ent- 
sprechenden Assoziationen, weil die enge Amplitudę der beiden 
Moose fast ganz innerhalb der Amplitudę von Carex limosa liegt.

In den meisten Fallen aber charakterisieren die dominiereinden 
Bliitenpflanzen, die im Allgemeinen eine weitere ókologische Ampli
tudę ais die Moose besitzen, durch ihre besonderen deutlichen Ziige 
den Standort. Z. B. bezeichnet die Kombination von Carex rostrata 
und Camptothecium nitens (Carex rostrata-Camptothecium nitens- 
Assoziation) einen bedeutend feuchteren Standort, ais die Kombi
nation von Betula humilis und Camptothecium nitens (Betula humi- 
lis-Camptothecium nitens-Assoziation). Aus dem Obengesagten ist 
es klar, daB die Feststellung der zwei- und mehrschichtigen Asso
ziationen auf Grund der dominierenden Arten einen doppelten 
Vorzug hat:

1. Diese Assoziationen werden leicht und auf den ersten Blick 
im Felde erkannt.

2. Sie besitzen eine besondere, verhaltnismaBig enge oko- 
logische Amplitudę und charakterisieren daher den Standort gut.
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Die Feststellung der Assoziationen auf Grund der dominierenden 
Arten soli aueh auf die einschichtigen (z. B. bodenschichtlosen) 
Assoziationen ausgedehnt werden.

In diesem Falle miissen aufier den dominierenden Arten noch 
die nachstfolgenden in Betracht gezogen werden, da die Domi- 
nanz der einen Art (besonders einer Bliitenpflanze) den Standort 
meistens nicht hinreichend bestimmt. Z. B. umfassen die Gesell- 
schaften mit dominierender Carex rostrata die im Wasser wachsen- 
den Bestande dieser Art einerseits und nacktes Carex rostrata- 
Moor anderseits. Die beiden Bestande verlangen aber sehr ver- 
schiedene Bedingungen.

Die Heranziehung einer der Carex rostrata in der Dominanz 
nachstfolgenden Art bestimmt schon ziemlich einfórmige Stand- 
ortsbedingungen.

Es ist merkwiirdig, dafi gerade einschichtige Assoziationen 
(„Nackte Grasmoore") den schwachsten Punkt bei H u g o  Os-  
v a l d  (31) darstellen. Der Vorwurf von W al o Koch  (25), dafi 
einige zu den nackten Grasmooren gehórende Assoziationen O s - 
v a l d ’ s „mixta composita“ darstellen, ist richtig.

Das Prinzip der Feststellung der Assoziationen nur auf Grund 
einer dominierenden Art mufi hier versagen.

Bei den Vegetationstypen, wo die Gliederung der Vegetation 
in einzelne Schichten scliwer ist, z. B. bei den Wiesen, komtnen 
oft bei der Feststellung der Assoziationen in der Praxis nicht nur 
die dominierenden Arten, sondern auch die pachstfolgenden in 
Betracht. Auch K. R e g e l  (33) spricht von „der Charakterisierung 
und Benennung der Assoziationen nur auf Grund der yorherrschen- 
den und einigen nachstfolgenden Arten“ .*).

In dieser Arbeit wurden die Assoziationen iiberall auf Grund 
der in jeder Schicht dominierenden Arten festgestellt.

Nach der Meinung von B r a u n - B l a n q u e t ,  dem sieli auch 
verschiedene andere, hauptsachlich schweizerische Forscher ange- 
schlossen haben, steht „zur Differenzierung der Gesellschaften, also 
diagnostisch an erster Stelle die G e s e l l s c h a f t s t r e u e “ (8, 
S. 127).

Man kann von der Unterordnung unserer Mikroassoziationen 
unter die nach diesem letzten Prinzip festgestellten Makreassozia- 
tionen kaum sprechen, da die einen und die anderen sieli nicht nur durch 
ihreu Umfang, sondern auch durch andere Merkmale unterscheiden.

E. R u b e l  (35. S. 4 und 5) hat Recht, wenn er meint, dafi die 
Makroassoziationen nicht aus den Mikroassoziationen zusammen 
gesetzt werden kónnen, wenn in den Beschreibungen der letzteren 
die Treueangaben fehlen.

*) Mit der Methode der Feststellung der Assoziationen auf Grund der Ge- 
wichtsverhaltnisse der Arten kann ich aber keineswegs einverstanden sein. Die 
Feststellung der Assoziationen soli schon im Felde, nicht aber nach der Heu- 
analyse und dem Wagen stattfinden.
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Du R i e t z  (14, S. 74) hat ebenso Recht, daB die groBen 
Vegetationseinheiten der Hochmoore - die Assoziationskomplexe 
und die Hochmoortypen — erst durch das Studium der Mikro- 
assoziationen richtig erfaBt und besciirieben werden kónnen. 
„Mit den Makroassoziationen“, schreibi er, „ist dabei wirklich 
nichts anzufangen.“ Auch J. P a v i l l a r d  (32, S. 22) meint, daB 
die Makro- und Mikroassoziationen voneinander unabhangig und 
gleichberechtigt sind. Endlich zeigte W al o Koch (25, S. 7—0) 
bei einem Vergleiclie von O s v a l d ’ s Beschreibungen der Asso- 
ziationen des Hochmoores Komosse mit den Moorassoziationen der 
Lintiiebene in der Schweiz, daB die auf den verschiedenen Priri- 
zipien festgestellten Makro- und Mikroassoziationen verschiedene, 
sieli nur teilweise deckende Begriffe sind. Daher miissen wir 
zwischen dem P r i n z i p  d e r  d o m i n i e r e n d e n  A r t e n  und 
demjenigen „der C h a r a k t e r a r t e n “ auswahlen, da sie sieli 
gegenseitig ausschlieBen. Ein notwendiges diagnostisches Merk- 
mal der schweizerischen Assoziationen ist gegenwartig unter an- 
deren das Vorhandensein der Charakterarten. Durch dieses Merk- 
mal unterscheiden sie sieli von den schwedischen Mikroasso
ziationen.

Nach der Meinung von B r a u n - B l a n q u e t  (5), dem sieli 
auch verschiedene andere Schweizer angeschlossen haben, ist das 
V o r h a n d e n s e i n  d e r  C h a r a k t e r a r t e n  ein u n e n t b e h r -  
l i c h e s  M e r k m a l  d e r  w i r k l i c h  en A s s o z i a t i o n e n .

Ich kann dieser Meinung nicht zustimmen:
1. In den mir bekannten Hoch- und Niedermoorassoziationen 

existieren die „ i r e u e n "  und „ f e s t e n “ (6) A r t e n  i i b e r h a u p t  
n i c h  t. Auch die Existenz der „holden" Arten scheint mir sehr 
zweifelhaft. Ich kann kein Beispiel solcher Pflanzen anfiihren.

Sogar fur die von mir angefiihrten groBeren Assoziations- 
gruppen (siehe die Talielle 14) kónnen die Charakterarten (wenig- 
stenz des fiinften und vier'ten Treuegrades) nicht gefunden werden.

Damit will ich nicht sagen, daB Arten, die nur in einer einzigen 
Assoziation vorkommen, in der Natur iiberhaupt nicht existieren 
(siehe 13, S. 270). Aber in unseren Assoziationen stellen sie nur 
eine sehr seltene Erscheinung dar und kónnen also nicht ais un- 
entbehrliches Merkmal der Assoziationen dienen.

2. Was „di e  G r u p p e  d e r  C h a r a k t e r a r t e n "  (8., S. 
128) und „di e  v o l l s t a n d i g e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  A r t e n -  
k o m b i n a t i o n "  (8, S. 140) anbelangt, so sind diese Begriffe 
ziemlich unklar und bei solcher Fragestellung, wie W a n g e r i n  
(38) richtig meint, kommen wir schon der Auffassung nalie, daB 
jede Assoziation iiberhaupt durch eine bestimmte Kombination von 
Arten charakterisiert wird.*)

3. Eine sehr wichtige Erwiderung gegen die Verwendung der 
Charakterarten bei der Feststellung der Assoziationen besonders in 
den groBeren Gebieten ist, daB die C h a r a k t e r a r t e n  eine

Siehe auch: 13, S. 27.



g a n z  v e r s c h i e d e n e  Ó k o l o g i e  in den verschiedenen Ge- 
bieten haben.

Ich kann hier auf die zahlreichen Beispiele solcher Art und 
eine ausfiihrliche Kritik von Du R i e t z  und G a m s  (13, S. 272— 
274) und von W a n g e r i n  (38, S. 43—50) ver\veisen.

4. Die F e s t s t e l l u n g  d e r  C h a r a k t e r a r t e n ,  wie es 
E. R u b e l  (36, S. 19) richtig meint, setzt das Vorhandensein 
„eines richtigen Florenkataloges, in dem von jeder Art . . . die 
okologischen und soziologischen Standorte angegeben sind“ vor- 
aus. Folglich ist in einer Gegend, vvo ein solcher Katalog fehlt, 
wie z. B. in RuBland, mit den Charakterarten nichts anzufangen. 
Also muB der russische Forscher die Abfassung eines solchen 
Katalogs abwarten und vorlaufig auf die Vegetationsforschung ver- 
zichten, oder er muli die Assoziationen auf Grund der oben klar- 
gelegten Prinzipien feststellen.

Die Vorteile dieser letzteren beim Studium der nórdlichen 
Vegetationstypen treten aus dem oben Gesagten deutlich hervor.

I

8  N. I. Katz.

Die Grófie der Probeflachen.
Die G r o B e  d e r  P r o b e f l a c h e  bei den Beschreibungen 

der Assoziationen ist eine sehr wichtige Frage der Phytosoziologie 
(siehe 22).

In S c l i w e d e n ,  besonders von der Upsalaer Schule werden 
jetzt kleine Quadrate von 1 und 4 qm gebraucht.

Die s c h w e i z e r i s c h e  Schule beuutzt bei den Aufnahmen 
allermeist nicht die begrenzten Probeflachen, sondern die Asso- 
ziationsindividuen (siehe z. B. 7, 9, 20), an welche jetzt nach 
R u b e l  (35) die Anforderungen gestellt werden, dafi sie nicht 
zu grób oder zu klein seien.

Von streng fixierten Probeflachen ist hier scheinbar nicht die 
Rede, um so wenigcr, ais zu den auf den groBen Probeflachen (nach 
R u b e l  etwa 100 qm) aufgestellten Artenlisten noch die auBerhalb 
derselben wachsenden Pflanzen hinzugefiigt werden. Nur einige 
Schweizer (W. Ko c h ,  25) arbeiteu mit den groBen Probeflachen 
von 100 qm. B r a u n - B l a n q u e t  benutzt in seiner neuen Arbeit 
(10) Probeflachen von 1 qm. AuBerdem benutzt er Probeflachen 
verschiedeuer GroBe von 1 bis zu 100 qm.

In R u B 1 a n d wurden nach A 1 e c h i n (3) beim Studium der 
Steppen schon 1837 und 1840 die Quadratflachen angewandt. 
Spater wurde diese Quadratmethode vergessen. Im Jahre 1924 
wurde sie von mir zusammen mit S. W. Ka t z  (22) beim Studium 
des Niedermoores Tatitschewo zum ersten Małe fiir Moorunter- 
suchung angewandt. Seitdem arbeite ich immer mit den Quadraten 
von 1 und 4 qm. Seit 1925 wird die Quadratmethode dank der 
Anregung von Prof. W. W. A 1 e c h i n von den Mitarbeitern des 
Geobotanischen Kabinetts der Moskauer Universitat mit Erfolg an
gewandt.
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Gegen die V o r t e i l e  d e r  b e g r e n z t e n  P r o b e f l a c h e n  
ist nichts zu sagen, da nur sie ein vollig vergleichbares Materiał 
liefern.

Aber wie groB sollen diese Probeflachen sein? Die Gr ó Be  
d e r  P r o b e f l a c h e  hangt wenigstens teilweise vom Umfange 
des Assoziationsbegriffes und folglich von der Struktur der Pflan- 
zendecke ab. In den nordlichen Vegetationstypen, wie auf den 
Mooren und meistens in den Nadelwaldern, alternieren die kleinen 
Assoziationsindividuen oder -Fragmente untereinander mosaikartig. 
Daher kónnen groBe homogene Probeflachen durchaus nicht iiber- 
ail und fiir verhaltnismaBig wenige Assoziationen aufgefunden 
werden. Daher ist die Anwendung der Probeflachen von 100 qm 
fur diese Vegetationstypen kaum zlt empfehlen.

leli halte es fiir notwendig, nicht nur fiir alle Assoziationen, die 
derseiben Formation (resp. Formationsgruppe) angehoren, son- 
dern auch fiir verschiedene Formationen (z. B. Moore und Walder) 
d i e s e l  be Q u a d r a t f l a c h e  zu b c n u t z e  n*).

Nur in dieseni Falle werden wir ein gutes vergleichbares 
Quadratmaterial bekommen, das zur Erklarung der okologischen und 
genetischen Beziehungen der Assoziationen und zum Aufbau der 
floristischen Klassifikation derseiben notwendig ist (siehe unten).

Es ist klar, daB die GroBe dieser Probeflache nach solchen 
Assoziationen festgestellt werden soli, welche in Form der kleinsten 
Fragmente in der Natur vorkommen. In der Praxis soli es 1 qm 
sein,**) weil mit solcher Probeflache auch die Assoziationen, die z. 
B. in Form von kleinen Fragmenten in 5/j/mg/z«/n-Moorkomplexen 
auftreten, gemessen werden kdnnen.

Fiir die Assoziationen, welche das Minimiareal iiber 1 qm 
haben, kann ich die Zusammensetzung groBerer Probeflachen (z. B. 
4 qm usw.) aus den Quadratmetern im Felde empfehlen.

Von den anderen Vorteilen der kleinen Quadratflachen, wie 
auch einigen Nachteilen, die ziemlich unbedeutend sind, will ich 
hier nichts sagen.

Die Benennung der Assoziationen, die Gliederung der Vege- 
tation in Schichten, die Grundformen der Vegetation sowie auch 
die Abkiirzungen in den Tabellen in meiner Arbeit sind denjenigen 
der Upsalaer Forscher gleich. (12.)

Die Zeiger.
Schon in meiner friiheren Arbeit (23) versuchte ich die ó k o -  

l o g i s c h e n  B e z i e h u n g e n  der Assoziationen in den soge- 
nannten o k o l o g i s c h e n  Re i  hen durch bestimmte Za h i e n  
auszudriicken. Fiir diesen Zweck wurde von mir „the method of

*) Das war leider bis jetzt nicht bei allen meinen Untersuchungen der Fali.
**) Auch von Alechin (3) wurde 1 qm ais eine grundlegende Probeflache 

vorgeschlagen.
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ecological analysis of associations through the use of plant indi,- 
cators“ vorgeschlagen (23, S. 183).

Die Nachteile dieser Methode sind:
1. Es wird n u r  die m i t t l e r e  Zal i l  der Zeiger-Arten ( 

engl. „indicators") auf einer bestimmten Probeflache (oder in 
einem Assoziationsindividuum) bestimint, aber nicht die Konstanz, 
die Dichtigkeit oder der Deckungsgrad derselben.

2. V e r s c h i e d e n e  Z e i g e r  sind u n g l e i c h w e r t i g .  Z. 
B. aus zwei Trockenheits-Zeigern aut' den S ph a gnu ni M ooren zeigt 
Muccitiium MyrtiUus trockenere Bedingungen ais Vciccinium uli- 
ginosum an.

Dalier wurde von mir (24) vorgeschlagen, die ókologischen 
Beziehungen der Assoziationen auf Grund der K o n s t a n z  de r  
Z e i g e r  festzustellen.

DaB setzt voraus, daB die Konstanz der Zeiger bei der Ver- 
anderung der dkologischen Faktoren wechselt. Da die Konstanz eine 
Funktion der Anzahl und GróBe der Pflanzenindividuen ist, so 
ist es selbstverstandlich, daB sie bei den fur jedc Art optimaleyi 
Bedingungen die gróBte ist und bei der Veranderung dieser letzte- 
ren nacli beiden Seiten allmahlich kleiner wird.

Die zahlreichen Beispiele der Anwendung der Zeiger (siehe 
unten) weisen auf die groBe Ubereinstimmung zwischen der Kon
stanz der Zeiger und den Standortsfaktoren lun.

In meiner Arbeit (24) werden die Mikroassoziationen auf 
Grund der Konstanz der Zeiger untereinander verglichen. Die gc 
ringe Anzahl der Probeflachen erlaubt hier nicht die Mikroasso
ziationen zu vergleiehen. Ich werde daher mit den Assoziations- 
gruppen manipulieren, was die Sache nicht verandert.

Man kann jetzt fragen: wozu ist die Feststellung der ókolo
gischen Beziehungen der Assoziationen auf Grund ihrer Artenr 
zusammensetzung nótig, wenn diese Beziehungen schon direkt aus 
der Analyse der Standortsfaktoren klar sind?

Die Antwort ist: 1. Die Phytosoziologie studiert die Asso
ziationen und ihre Okologie, aber nicht den Standort selbst.

2. Ohne Zweifel muB das extensive Studium der Artenzu- 
sammensetzung der Assoziationen leicht eine gute Vorstellung von 
ihrem Standorte geben, die nur mit minutiósen, komplizierten, zeit- 
raubenden stationaren Untersuchungen des Standortes selbst er- 
reicht werden kann.

Das E n d z i e l  d e r  ó k o l o g i s c h e n  A n a l y s e  ist — auf 
Grund der Konstanz der Zeiger eine f l o r i s t i s c h e  K l a s s i -  
f i k a t i o n  d e r  A s s o z i a t i o n e n  festzustellen. Diese Arbeit ist 
ein vorlaufiger Versuch, eine solche Klassifikation aufzubauen. 
Das Resultat muB ich fiir giinstig halten, obgleich bei den Auf- 
nahmen der Assoziationen dieser Żweck nicht beriicksichtigt wurde. 
Wenn die Aufnahmen (wenigstens der ókologisch sehr nahen 
Assoziationen) an derselben Ortlichkeit gemacht, sowie gleich- 
maBig auf die wichtigsten Varianten derselben verteilt wiirden 
und die Zah! der Aufnahmen in verschiedenen Gruppen annahernd
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gleich ware, so sollten die kleinen UnregelmaBigkeiten im Verhalten 
der Zeiger wegfallen.

Was sind derm die Zeiger selbst und wo werden sie auf- 
gesucht?

Die Zeiger kónnen nur beim extensiven Vegetationsstudium in 
einem moglichst weiten Gebiete festgestellt werden. Es ist selbst- 
verstandlich, daB parallele chemische Untersuchungen des Stand- 
orts sehr erwiinscht sind.

Nur solche Pflanzen kónnen ais Zeiger dienen, die gegen die 
Konkurrenz mit anderen Arten unempfindlich, iiberhaupt von den 
anderen Pflanzen (z. B. Symbiose) unabhangig sind und die un- 
inittelbar auf die ókologischen Faktoren reagieren. Meine eigenen 
Untersuchungen zeigen, daB in den Moorgesellschaften eine be- 
deutende Anzahl der Arten (wahrscheinlich die Mehrzahl) zu dieser 
Kategorie der Pflanzen gehort.

L. G. R a m e n s k i  geht nocli weiter, wenn er auf Grund seiner 
eingehenden Untersuchungen im Gouv. Woronesh zu dem Gesetze 
kommt, welches er „ Re g e l  d e r  ó k o l o g i s c h e n  1 n d i v i d u - 
a l i t a t  d e r  P f l a n z e n 1' nennt*). Er schreibt (34, S. 15) daB 
„jede Art eigentiimlich in den Standortsbedingungen verteilt wird, 
wobei sie in eine Reihe von Gruppierungen mit anderen Arten ein- 
tritt."

In die rein theoretischen Uberlegungen der verschiedenen 
Autoren will ich hier nicht eingehen und verweise nur auf H. 
K y l i n ,  der schreibt, daB „die Konstanten in derselben Weise wie 
die Nichtkonstanten jede fur sich auf die Veranderungen der óko
logischen Faktoren reagieren" (27, S. 101).

Die Zeiger sind ungleichwertig. Besonders wichtig sind die- 
jenigen, welche folgende Bedingungen erfiillen:

1. In a l l e n  L o k a l i t a t e n  eines ziemlich ausgedehnten Ge- 
bietes bei geeigneten Standortsverhaltnissen mehr oder weniger 
r e i c h 1 i c h vorkommen, — z. B. Cardamine pratensis auf den 
Niedermooren des untersuchten Gebietes. Die Zeiger solcher Art 
erlauben, die Aufnahmen aus verschiedenen Órtlichkeiten unter- 
einander zu vergleichen.

2. Pflanzen, die in moglichst zahlreichen Assoziationen vor- 
kommen oder — mit anderen Worten — eine g r o B e  o k o ł o -  
g i s c h e  A m p l i t u d ę  haben. Diese Zeiger erlauben uns eine 
mehr oder weniger lange Reihe von Assoziationen auf Grund ihrer 
Konstanz untereinander zu verbinden. Fiir die Sphagnum-Moor- 
Assoziationen kann man einige Pflanzen finden, die in allen Asso
ziationen vorkommen und auBerdem so reichlich, daB sie ais uni- 
verselle Zeiger dienen kónnen, die alle existierenden Assoziationen 
verbinden. Das sind Vactinium Oxycoccus und Eriophorum vagi- 
natum. Auch auf den Niedermooren kann ich die Zeiger angeben, 
die eine lange Reihe von Assoziationen durchlaufen. (Siehe die

*) Aus dem Schema in meiner Arbeit (23) ist zu ersehen, daB jeder der wich- 
tigsten Zwergstraucher der Sphagri«/n -M o ore seine besondere okologische 
Amplitudę hat.
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Tabelle 14.) Es ist klar, daB gerade in diese Kategorie die 
indifferenten (vagen) Pflanzen von B r a u n - B l a n q u e t  (6) ge- 
raten. Ich kann daher mit der Behauptung von B r a u n  nicht ein- 
verstanden sein, . . daB die Gesamtheit der Charakterarten besse- 
ren AufschluB iiber die Lebensbedingungen der Gesellschaft ais 
Einheit zu geben verspricht, ais dies die Schar der mehr oder 
weniger gesellschaftsvagen Arten es vermóchte“ . (8, S 134).

Unserer Meinung nach kónnen die gesellschaftsvagen Pflanzen 
ebenso gut wie die Charakterarten die ókologischen Bedingungen 
der Assoziationen charakterisieren, wenn wir nicht bloB das Fehlen 
oder das Vorhandensein der Art in der Assoziation in Betracht 
ziehen, sondern auch die Konstanz, dereń GróBe gerade durch die 
Standortsfaktoren bestimmt wird. Mit anderen Worten sind die 
gesellschaftsvagen Arten von B r a u n  durchaus nicht „indifferent“ .

3. Die Pflanzen, die g e g e n  den e i n e n  Standortsfaktor 
e m p f i n d l i c h ,  gegen die a n d e r e n  aber mehr oder weniger 
u n e m p f i n d l i c h  sind, kónnen ais besonders wichtige Zeiger 
dienen, da sie iiberall ilire Bedeutung behalten. Z. B. bewahrt 
Carex litnosci ihre Bedeutung ais feiner Zeiger der iiberschussigen 
Feuchtigkeit sowohl in den Hochmoorschlenken mit Spuren von 
Mineralsalzen, ais auch in dem an CaC03 und anderen Salzen 
reichen Niedermoorwasser. Diese Art besitzt eine sehr enge óko- 
logische Amplitudę in Bezug auf die Feuchtigkeit und umgekehrt 
eine ungeheure in Bezug auf die chemische Zusammensetzung des 
Wassers.

Hypnum Schreberi, das eine groBe ókologische Amplitudę in 
Bezug auf den Nahrstoffgehalt des Bodens besitzt, wachst auf den 
Mooren nur auf dem verhaltnismaBig trockenen und gut zer- 
setzten Torfe und hat also eine sehr enge Amplitudę in bezug auf 
die Feuchtigkeit. Daher bewahrt es auf den Sphagnum- wie auch 
auf den Niedermooren seine Bedeutung ais ein sicherer Zeiger 
des trockenen Torf es.

Ein interessantes Beispiel, wie die Ókologie der Arten sich 
in den verschiedenen ókologischen Bedingungen andert, stellen 
Phragmites communis und Equisetum Heleocharis dar. Die Kon
stanz der letzteren Art fallt auf den an CaCOs reichen Mooren 
fast regelmaBig von den trockeneren zu den feuchteren und da- 
neben an CaCOs reichen Assoziationsgruppen ab. Auch Phrag
mites communis setzt in den nassesten und daneben an CaCO., sehr 
reichen Camptotheciurn- und besonders Drepanocladus uernicosus- 
Assoziationen ihre Konstanz bedeutend herab. Das hat seinen 
Grund darin, daB beide Arten gegen den EinfluB des harten, an 
CaC03 reichen Wassers empfindlich sind. Daneben ist Phragmites 
communis in Bezug auf die Wasserbewegung und Sauerstoffzufuhr 
eine ziemlich anspruchsvolle Pflanze. Das stagnierende, an Sauer- 
stoff arme Wasser der nassen Niedermoorassoziationen ist ihm 
ungiinstig.

Diese beiden feuchtigkeitsliebenden Pflanzen kónnen also nur 
da ais Feuchtigkeits-Zeiger dienen, wo das Grundwasser weich und,



Niedermoore im Norden des Moskauer Gouvernements. 13

was Phragmites anbelangt, auch sauerstoffreich ist. In anderen 
Bedingungen verlieren sie ais Zeiger ihre Bedeutung.

Es ist selbstverstandlich, daR viele Pflanzen, unter ihnen auch 
solche, die ais Zeiger dienen konnen, in den mittleren Assoziations- 
gruppen der Tabelle 14 die hochste Konstanz (resp. ihr Optimum) 
erreichen und von dort nach oben und nach unten ihre Konstanz 
allmahlich herabsetzen. Es ist klar, daR solche Pflanzen auf der 
einen Seite ihres Optimums (in der Tabelle oben) ais Zeiger der 
zunehmenden Feuchtigkeit, auf der anderen Seite aber ais Zeiger 
der abnehmenden Feuchtigkeit dienen sollen. Z. B. konnte Be- 
tula humilis in den drei ersten Gruppen ais Feuchtigkeitszeiger, 
in den letzten ais Trockenheitszeiger dienen.

Nur die Zeiger, die ihr Optimum in den aufiersten Assozia- 
tionsgruppen der Tabelle 1 oder aufierhalb des ganzen Vegetations- 
typus finden, (z. B. die Waldpflanzen der Tabelle 14) bewahren 
iiberall dieselbe Bedeutung. Nur solche Zeiger sind in der Tabelle 
14 angefiihrt. Die anderen Pflanzen, die ihre Bedeutung ais Zeiger 
verandern, wurden von mir aufier Acht gelassen. Die Zeiger in 
der Tabelle 14 sind in mehrere Gruppen geteilt, je nachdem sie 
gegen den einen oder den anderen Standortsfaktor empfindlich 
sind.

Diese Teilung wie auch die Zeiger selbst sind nur provisorisch 
festgestellt. Bei dem weiteren Studium konnen noch andere vor- 
teilhaftere Zeiger gefunden und die Bedeutung der Zeiger genauer 
bestimmt werden. Z. B. konnen durch wei,tere chemische Unter- 
suchungen die Zeiger aufgesucht werden, die einzelne chemische 
Verbindungen — oder eher die Kombinationen derselben — zeigen 
konnen. Sclion jetzt kann ich einige Bliitenpflanzen angeben, die 
z. B. ais Zeiger der Aeration und des frischen Wassers dienen 
konnen.

Die Besdireibung der Assoziationsgruppen.
D ie  b e w a l d e t e n  C«rej c  c a e s p i ł o s a  r e i c h e n  

A s s o z i a t i o n e n .
Die wichtigsten physiognomischen Merkmale der Carex caespi- 

fosfl-reichen Assoziationen sind:
1. Ein ziemlicii dichter Bestand von Betula pubescens, Alnus 

glutinosa oder Pi/ius silvestris, dessen Hohe oft 10 m iibersteigt 
und dessen Dichte gewohnlich 4—5 nach H u l t - S e r n a n d e r s  
Skala erreicht. Diese Moore kann man mit vollem Recht W a 1 d - 
n i e d e r m o o r e  nennen.

2. Die Feldschicht ist aus Carex caespitosa gebildet. Diese Art 
bildet hohe (50 cm und mehr) Bulten, die ein stark gegliedertes 
Mikrorelief ergeben.

3. Die Bodenschicht fehlt. Nur auf den Bulten sind kleine 
Gruppen von Moosen, ófters Climacium dendroides za sehen.
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Nicht selten finden wir auf diesen Mooren auch einen dichten, 
oft iiber 1,5 m hohen Bestand von fruktifizierendem PhragmUes 
commiinis und in den Zwischenraumen der Bulten (ofter auf 
Pinus- und Betula-Mooren) einen Bestand von Menyanthes tri- 
foliata. In diesen Fallen erreicht die Zahl der Schichten die Zahl 5.

Die Carex caespitosa-reichen Assoziationen nehmen im Gebiete 
mehr ais die Halfte der gesamten Flachę der Niedermoore ein.

Auf den Mooren, die in den uralten, ausgedehnten FluBtalern 
liegen, nimmt dieser Vegetationstypus die oft deutlich geneigten 
Randteile der Moore am FuB des Terrassenabhanges ein oder bildet 
einen inehr oder weniger breiten Streifen langs der durch das 
Moor flieBenden Fliisse. Die bewaldeten Carex caespitosa-Moore 
entwickeln sich aus den Waldern bei der Versumpfung derselben 
durch mehr oder weniger nahrstoffreiches Wasser.

Die Carex caespitosa-reichen Moore haben eine eigentiimlichc 
Wasserbilanz. Sie werden gewohnlich im Friihling vom Tauwasser, 
mitunter auch im Herbst mehr oder weniger dauernd iiberflutet, 
wobei das Wasser oft auf der Oberflache steht. Das bat seinen 
Grund darin, daB im Friihling der hier besonders langsam auf- 
tauende Boden (der Schnee taut in den tiefen Zwischenraumen der 
Bulten unter dem Schutze der Baumc sehr langsam) das Durch- 
sickern des Tauwassers hindert und sein oberflachlicher AbfluB 
wegen des stark geglicderten bultigen Mikroreliefs sehr langsam 
ist. Zur Zeit der Sommerhitze fallt das Wasserniveau oft be- 
deutend und die oberflachliche Schicht des Torfes, der ein ver- 
haltnismafiig geringes Aufsaugungsvermógen besitzt, wird ziemlich 
trocken.

GroBe Schwankungen des Wasserniveaus, die nach O n o s c h -  
ko (30) 75—100 cm erreichen*), sind fur die Carex caespitosa- 
Moore sehr charakteristisch. Diese schwankende Wasserbilanz, be
sonders in Verbindung mit dem schwachen Aufsaugungsvermogen 
des Torfes, ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, daB die 
echten Sumpfmoose auf den Carcx caespitosa-Mooren sich gewohn
lich sehr schwach entwickein ur.d oft ganzlich fehlen. Durch diese 
Schwankungen des Wasserniveaus kann man erklaren, daB Sphagna 
trotz des ziemlich an CaC03 armen Wassers nur selten in den 
Carex caespitosa-reichen Mooren sich ansiedeln konnen und die 
Umwandlung der letzteren unmittelbar in Sphagnummoore ist eine 
nicht haufige Erscheinung. Die Carex caespitosa-r eichen .Asso
ziationen unterscheiden sich durch folgende floristische Merkmale:

1. Die Zeiger des nahrstoffreichen Torfes (siehe die Tabelle 
14) erreichen hier iiire hóchste Konstanz. Das stimmt mit dem 
hohen Nahrstoffgehalt der bultigen Moore gut uberein.

2. Auch die Konstanz der Zeiger des trockenen zersetzten 
Torfes ist hier hoher, ais in den anderen Assoziationsgruppen. 
Das hat seinen Grund im schwachen Aufsaugungsvermdgen des

*J Diese Data wurden auf einem ziemlich ausgetrockneteni Moore erhalfen 
Auf den unberuhrten Mooren sind diese Schwankungen kleiner.
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Torfes und in den groBen Schwankungen des Wasserniveaujs. 
Daher stellen die Bulten im Sommer ziemlich trockene Standorte 
dar, wo die Trockenheitszeiger gut gedeihen kónnen.

3. Die Zeiger der Feuchtigkeit und des an CaCO:ł reichen 
Wassers fehlen.

Die mittlere Anzalil der Arten auf 4 qm ist in diesem Typus 
trotz der giinstigen Nahrstoffbedingungen ziemlich klein, im Ganzen 
nur 21,9, also kleiner ais in allen anderen bewaldeten Assoziations- 
gruppen. Das ist wahrscheinlich auf die ungiinstigen Konkurrenz- 
bedingungen zuruckzufiihren, die durch einen dichten Waldbestand 
geschaffen werden.

Die C. caespitosa-reichen Assoziationen zerfalien in zwei Asso- 
ziationsgruppen. (Siehe Tabelle 1 und 2.)

Die Carex caespitosa-reichen Alnus g/«f z/zoszz-Assoziation en stel
len eine ziemlich anspruchsvolle Gruppe dar und nehmen die 
mittlere Stelle zwischen den sehr nahrstoffreichen echten Alnus- 
glutinosa-N[ooren*) und den armeren Carex caespitosa-reichen Pi- 
nus-Betula-Mooren ein. Was die Feuchtigkeitsbedingungen der 
Pinus-Betula- und Alnus-Moore anbelangt, so sind sie nur wenig 
verschieden. Die Z//z«s-Assoziationen stellen eine etwas feuchtere 
Gruppe dar, ais die Pinus-Betula-Assoziationen. Diesen okolo- 
gischen Verhaltnissen gemaB unterscheiden sich dic Carex caespi- 
fosa-reichen Alnus glutinosci-Assoziationen von den entsprechenden 
Betula pubescens- und /jż«ks-Assoziationen durch die bedeutend 
hohere Konstanz der Zeiger des nahrstoffreichen und zersetzten 
Torfes: Rhamnus Frangula, Angelica silvestris, Filipendula Ul- 
maria, Lysimachia vulgaris, Viola epipsila u. a. Die Konstanz der 
Zeiger des zersetzten Torfes, die auf den Nahrstoffgehalt keinen 
Anspruch machen, ist in beiden Gruppen fast gleich.

Die Carex caespitosa - reichen Alnus glutinosa- Assoziationen 
liegen meist an den nahrstoffreicheren und vielleicht besser dra- 
nierten Stellen, ais die Betula- und /Jbz«s-Assoziationen, nament- 
lich naher zu den Moorrandern und den Fliissen, welche die Moore 
durchflieBen.

Im Allgemeinen sind die Unterscliiede der Artenzusammen- 
setzung der zl/wus-Assoziationen und Pinus-Betula-Assoziationen 
ziemlich groB, um die ersteren ais eine besondere Gruppe zu 
betrachten. Es ist aber bis jetzt unzweckmaBig, die Pinus- und 
Belula-Assoziationen wegen der groBen Ahnlichkeit ihrer Arten- 
zusammensetzung voneinander zu trennen. Es ist mdglich, daB 
die VergróBerung der Anzahl der Aufnahmen erlauben wird, die 
Unterscliiede in der Artzusammensetzung der Pinus- und Betula- 
Moore festzustellen. Ihrer Flachę nach nehmen im untersuchten 
Gebiete die Carex caespitosa-reichen Betula pubescens-Assoziatio
nen die erste Stelle, die Alnus glutinosa-Assoziationen die 2. und 
die A/zus-Assoziationen die dritte ein.

*} Dieser Typus wurde nicht von mir untersucht, da er in dem Gebiete, 
wo ich gearbeitet habe, durch Kultur stark verandert ist.
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Die Carex caespiłosa-reidnen
Alnus g/utinosa-hssoz\aWor\en
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Probeflachen 4 q m ............................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 K
Md 1 Alnus glutinosa — 2.5—6 m . . - 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 100

2 Betula pubescens — 2.0—5 m . . . 3 2 4 4 3 3 3 3 2 — — 81.8
3 Betula h u m ilts ................................. — — — — — — — 2 1 — — 18.2
4 Lonicera coeru lea ............................ 1 — 1 — — — 1 1 1 — — 45.5
5 Rhamnus F r a n g u la ........................ 3 4 4 — 1 3 4 3 4 5 1 90.9

•oCl 6 Ribes nigrum . ........................ 1 9.1
1 7 Rubus i d a e u s .................................. 1 1 —— 1 — — — 2 36.4C

8 Sałix clnerea....................................... — 2 — — — — — — — — — 9.1
9 Salix repens . . . . . . 1 i — — —— 2 3 2 1— 63.6

10 Sorbus Aucuparla . ................... 1 — —— — 1 — — —— — 18.2
g i l Agrostis alba . . . . . . 1 9.1

12 Calamagrostis lanceolata . . . 1 1 18.2
13 Carex c a e sp ito sa ............................. 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 100
14 Carex paradoxa ................................. — 1 1 1

1
1 1 1 1 1 72.7

15 Carex riparia...................................... 9.1
16 Carex vesicaria .................................. — — — — 1 — — — —— — 9.1
17 Deschampsia caespitosa................... 1 9.1
18 Molinia c o e r u le a ............................. — —— — — — — — 2 1 — 18.2
19 Phragmites c o m m u n is ................... — - — — — - 4 4 4 4 4 45.5

h20 Angelica silvestr is ............................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90.9
21 Aspidium c r is ta tn m ........................ — 1 1 1 1 1 — — 1 1 1 72.7
22 Aspidium Thelypterls. . . . . . 1 1 1 — — 1 1 3 1 1 1 81.8
23 Calla p a lu s tr is ................................. 9.1
24 Cardamine p ra ten sis ................... 9.1
25 Comarum palustre . . . . 1— 1 18.2
26 Epilobium palustre — 1 — 1 — — — —— —— 18.2
27 Eąuisetum Heleocharis . . .  . — 1 1 — 1 27.3
28 Eąuisetum p a l u s t r e ........................ 1 — 1 — — 1 1— — — 36.4
29 Filipendula Ulmaria . . . . 2 1 2 1 3 — 1 1 1 1 1 90.9
30 Galium palustre . . . — — — 1 — 1 1 — 1 1— 45.5
31 Galium uliginosum . . . 1 1 1 — 1 1 1 1 1 — 1 81.8
32 Geum rivale . . . . — — — —— 1 1 — — — — 18.2
33 Lathyrus palustris . . 1 1 — 18.2
34 Lycopus europaeus............................. — — 9.1
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Die Carex caespiłosa-reidnen
Alnus glutinosa- Assoziationen

T a b e lle  1 (Fortsetzung).

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 

b 48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Lysimachia vulgaris . 
Majanłhemum bifolium 
Peucedanum palusłre . 
Phegopteris Dryopłeris 
Polygonum Bisłorła . 
Potentilla silvesłris. . 
Rubtis saxatilis . , . 
Scutellaria galericulała 
Solanum Dulcamara . 
Stellaria glauca . . . 
Trientalis eurapaea . 
Urtica dioica . . . .  
Viola epipsila . . . 
Acrocladium cuspidatum 
Aulacomnium palusłre 
Brachythecium sp. . . 
Bryum pseudotriquetrum 
Climacium dendroides 
Dicrantim Bonjeam . 
Fissidens adianthoides 
Hypnum pratense . .
Hyprium Schreberi . . 
Hypnum słelłatum 
Mnium cuspidatum J58j

59 Mnium affine
60| Pellia epiphylla
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63.6
18.2

1 1 - 1 1 — - — 1 1 1 63.6
— —— — 1 — — — — — — 9.1
— — — — ~ — 1 - — - — 9.1
— —— — — — 1 1 — — 18.2

1 2 2 — 1 1 l 1 3 4 — 81.8
9.1

— — — 3 — — — —— —— 9.1
9.1

— 1 — 1 — 1 — - 1 - - 36.4
— — —— — — — — — — 2 91

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 100
1 — — — — 1 1— — — — 27.3

— - —— — l 1 —— - 18.2
— — — 1 - — 1 — — — — 18.2
— — —— —— 1— — — — 91

1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 — 81.8
— 1 — — — 1 — - — — — 18.2
— 1 - — 1 — — — — 18.2

1 1 1 1 — - 1 — - — — 45.5

1
““'*

—— —
1

— — — — —
9.1
9.1

1 1 1 1 — 1 1 1 1 - - 72.7

— — — — — 1 —— - - - 9.1

22 24 17ll9

20.8

17|26 30 20 26|l7ll9

22.4
21.5

Anzalil der Arten auf 4 qm 
Mittlere Anzahl der Arten in den
Assoziationen........................
Mittlere Anzahl der Arten in der 
Assoziationsgruppe............................

Probeflachen 1,2,3, (19-VII-24) 7,8, 9,10, (19-VIl-24) — Moor beiTatitschewo 
„ „ 4,5,6, (17-VIII-25) — Moor bei Wedenski Pogost im Kr. Dmitroff

„ U. (24-YIII-25) — Moor bei Kulikowo im Kr. Dmitroff

Fedde, Repertorium, Beiheft LVI.
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Die Carex caespitosa-relchen Pinus sih/estris
T a b e lle  2
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Probeflachen 4 q m .............................................. 1 2 3 4
Md 1 Alnus incana — 5—6 m .......................  . . . — — 1 —

2 Pinus silvestris — 5—12 m ................................ 5 5 5 5
3 Betula pubescens — 2—12 m . . . . . . . . 1 — — 1
4 Picea excelsa — 4—6 m .......................................... 1 — 1 1
5 Populus tremula — 3 m ....................... .... . — — — —

n- 6 Sala cinerea — 3 m .............................................. — — — —
pd 7 Salix pentandra....................................................... — — — 1

8 Betula h u m ilis ........................................................ 1 1 2 1
9 Juniperus com m unis.............................................. — 1 — —

10 Lonicera coeru lea ................................................... 1 — 1 1
11 Rhamnus F r a n g u la .............................................. 1 — — —
12 Salix repens var rosmarinifolia............................ — 1 1 —
13 Sorbus Aucuparia ................................................... — 1 — —

n 14 Vaccinium Oxycoccus.............................................. — — — —
g 15 Calamagrostis la n ceo la ia ................................ — — 1 —

16 Carex d io ic a ............................................................ _ _ — —
17 Carex c a e sp ito sa ................................................... 4 4 4 4
18 Carex ć io rd o rrh iza ........................... .... _ _ _ —

19 Carex Jitiformis....................................................... — — — —
20 Carex paradoxa....................................................... — — 1 —
21 Carex riparia............................................................ — — — —
22 Carex ycsicaria ....................................................... — — — —
23 Festuca r u b r a ....................................................... — — — —
24 Molinia c o e r u le a .............................................. , 1 1 1 1
25 Phragmites communis.............................................. — — — —
26 Poa palustris............................................................ — — — —
27 Poa p r a te n s is .............................................. ....  . — — — —
28 Trisetum sibiricum................................................... — — — —

h 29 Angelica silvestris ................................................... — 1 1 1
30 Aspidium c r is ta tu m .............................................. — — — —
31 Aspidium Thelypteris.............................................. — — — —
32 Cardamine pra tensis .............................................. — — —
33 Cirsium p a lu s tr e ................................................... — — — —
34 Comarum palustre .................................................. 1 1 1 1
35 Epilobium angusłifo lium ..................................... — — — —
36 Crepis paludosa....................................................... — — — —
37 Epilobium p a lu s t r e .............................................. 1 — — 1
38 Eguisetum H eleocharis......................................... 1 1 1 1
39 Eąuisetum palustre . . ................................ — — — —
40 Filipendula U lm aria .............................................. 1 1 1 1
41 Calium palustre....................................................... — — — ~
42 Galium u lig in o su m .............................................. 1 — 1 1
43 Geranium palustre................................................... 1 1 1 1
44 Geum r iv a le ............................................................ — — —

45 Lathyrus palustris.................................................. — — — 1
46 Lydinis flos c u c u l i .............................................. — — — —
47 Lysimachia v u lg a r is .............................................. 1 — 1 1
48 Majanthemum bifolium . . .  .................. — — —
49 Menyanthes trifoliata .............................................. — — —
50 Orobus v e r n u s ....................................................... —
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Tabelle 2 (Fortsetzung).
Die Carex caespitosa-reichen P/nus si!vestris-
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51 Paris g u a d r ifo lia ....................................................
52 Pedicularis Sceptrum Carolinum . . . — — — —
53 Peucedanum palustre . . . — — — —
54 Pirola rotundifolia . . .  - - — —
55 Pirola se c u n d a ........................ - -- - 1 — —
55 Polygonum Bisłorta . . . 1 1 1 1
>7 Potentilla silvestris. . ................... . . — — 1

58 Rubus sa x a łllis ......................................................... 1 I 1 1
59 Rumex a c e ło s a ........................ — — — —
60 Scutellaria galericulota . — — — —
61 Stellaria glauca . . . . . . .  . . 1 — — —
62 Trientalis europaea . . . . . — 1 —
63 Vida c r a c c a ........................ — — — 1
64 Viola e p i p s i l a ........................ . . — — — 1

b 65 Acrocladium cuspidatum . . . . — — — —
66 Aulacomnium palustre . . . 1 l 1 2
67 Bryum pseudotriguetrum. . . .  . . . — — — —
68 Brachythecium sp. . . .  . .................................. — — 1 —
69 Calliergan cordifolium . . .  . . . . — — — —
70 Camptothecium n i t e n s .......................................... — — — 1
71 Climacium d e n d r o id e s ........................................... 1 1 1 1
72 Dicranum B o n je a n i ............................................... — — — 1
73 Drepanocladus u n c in a tu s ...................................... — — — —
74 Hylocomium splendens . . .  ........................ 1 1 — —
75 Hypnum p r a te n s e .................................................... —
76 Hypnum Schreberi.................................................... — — — 1
77 Hypnum stella tum .................................................... — — — —
78 Hylocomium triąuctrum . . .  . . . . 1 1 — —
79 Marchanda polymorpha .................................................... — — — —

80 Mniam cuspidatum 1 ..........................................................
Mnium affine . . / ..........................................................

1 1 I 1
81 Pellia ep iphylla ......................................................... — — — —
82 Polytrichum juniperinum . ........................ — — — —
83 Ptilidium ciliare ...................................................................... — — — 1
84 Thuidium B landow ii.......................................................... — 1 — —
85 Thuidium recognitum................................................ 1 1 1 I
86 Sphagnum re c u n u m ................................................ — — — —
87 Sphagnum subbicolor...................................... ...... . — — — —
88 Sphagnum W arn storfii...........................................

Anzahl der Arten auf 4 qm . . . 
Mittlere Anzahl der Arlen in den
Assoziationen...............................................
Mittlere Anzahl der Arten in der
Assoziationsgruppe...................................

24 23

2 .

24

5.2

30

Probeflachen Nr. 1 -8  (7-VI-29), 12-14 (19-VlI-24,, 17-21 (3-VIII-24) 
Probeflachen Nr. 9, 10, 15, 16 (18-VH-25) — Moor
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Tabelle 2 (Fortsetzung).
Betu/a pubescens Assoziationen

— Moor bei Tatitschewo im Kr. Dmitroff. 
bei Wedenski Pogost im Kr. Dmilroff.
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Die Carex parac/oxa - reichen Pinus s/fyestris■
T a b e lle  3
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ProbeflSchen von 4 qm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K
Ma 1 Pinus sihestris 2.5—11 m . - — — — — 4 3 3 - — 25.0
Md 2 Betula pubescens 2 6 m 1 2 1 2 4 5 1 1 2 4 5 4 100

3 Betula humilis . . . —— 1 — 1 --- 2 3 3 1 1 1 66.7n- 4 Lonicera coerulea . . - — — — 1 — — — — — 83pa 5 Rhamnus Frangula . . —— — 1 1— —— — —— — 16.7
6 Picea excelsa . . . . —— — — - 1 1 — — — 167
7 Salix repens . . . . 3 1 1 — 1 2 1 1 2 —— — 66.7

n 8 Vaccinium Oxycoccus . 1 1 1 25 0
g 9 Calamagrostis neglecia 1 — 1 —— 1 1 1 1 1 1 667

10 Carex caespitosa . . . 1 1 1 1 1 1 — — - — 1 £8.3
11 Carex chordorrhiza . . 83
12 Carex dioica . . . . — 1 — 1 — 1 1 1 1 1 1 66 7
13 Carex filiformis . . . 1 1 1 — — 1 1 — — — 41.7
14 Carex paradoxa . . . 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 100
15 Curex rosłrała . . . . — 1 1 1 1 1 1 1 1 --- — 1 75.0
16 Eriophorum latifolium — 1 1 —— 1 — — 1 33.3
17 Eriophorum vaginatum — 1 1 —— —— — 1 1 33.3
18 Festuca rubra . . . . 1 1 1 1 — — —— —— — 33.3
19 Molinia coerulea . . . — —— 1 1 1— — — 25.0
20 Phragmites communis . - — — 5 4 3 3 3 3 — — — 500
21 Poa pratensis . . . . 1 1 1 1 1 —— 1 - — — 50.0
22 Trisetum sibiricum . . — —— — 1 — — — 1— 1 25.0

h 23 Angelica silvestris . . —— — — 1 2 — - — 1 — 1 33.3
24 Aspidium Thelypteris . —— — 1 2 -- - — — — 2 1 3 41 7
25 Calłha palustris . . . —— — — 1— —— — 1 1 1 33.3
26 Cardamine pratensis . — I 1 1 1— 1 1 — 1 1 1 75.0
27 Epilobium palustre . . — 1— — 1 1 —— - — 1 33 3
28 Epipactis palusiris . . — 1 1 —— — —— — - 167
29 Eąuisetum Heleocharis. 1 1— —— 1 1 1 1 1 1 66.7
30 Filipendula Ulmaria 1 1 167
31 Galium palustre . . . — —— 1 — — 1 — 1 — 25.0
32 Galium utiginosum . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 100
33 Listera ovata . . . . — — — 1 —— —— — — 8.3
34 Lychnis flos cuculi . . — I 1 ] — — — ] 1 1 1 1 66 7
35 Lysimachia vulgaris — — 1 1— — — _16.7
36 Menyanthes trifoliata . - — — 1 1 1 2 1 4 5 4 66 7
37 Ostericum palustre . . — — — - — 1 - - — 8.3
38 Parnassia palustris . . 1 - — 8.3
39 Peucedanum palustre . 1 1 1 1— — 1 1 1 —— — 58 3
40 Pedicularis Sceptrum Carolinum 1 1 - — 1 1 — — - — 1 — 41.7
41 Polygonum Bistorta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
42 Ranunculus Lingua . . 1 — 1 16.7
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T a b e lle  3
und Betula /j«6esce/7S-Assoziationen *)
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43 Rumex acetosa . ........................ 1 1 1 1 1 _ , 1 1 1 75.0
44 8.3
45 Scutellaria galericulata . . . 8.3
46 Stellaria g la u c a ........................ —— — — 1 1 1 — 25.0
47 Viola e p ip s ila ............................. — —— — 1 — —— —— — 8.3

b 48 Acrocladium cuspidatum . . . —— 1 1 1 - l 1 1 — 1 58 3
4a Aulacomnium palustre . . . . 1 1 1 1 1 1 1— 1 1— 1 83.3
50 Bryum pseudotnąuetrum . . . 16.7
51 Ca iptothecium nitens . . . . i 1 1 l 1 1 2 1 1 l 1 1 100 1
52 Ceratndon purpureus . . . . 1 — - — - — — 8.3
53 C timacium dendroides . . . . l 1 — 1 — I — 1 1 1 58.3
54 Dicranum Bonjeani................... — — — — — —— — 8.3
55 Hypnum p r a t e n s e ................... 1 — 16.7
56 Hypnum S ch reb eri................... —— — —— — 1 167
57 Hypnum s te l la tu m ................... - 1 — 1 1 1 1 500

*58 Mnium a / f m e ............................ I — — 1 1 - — — 1 1 1 58.3
59 Pellia e p ip h y lla ........................ 8.3
60 Thuidium Blandowii . . . . ___ _ l _ — 1 — — 1 1 333
6l Thuidium recognitum . _ 1 1__ _ _ — 1 — — — 25.0
62 Peltigera canina — — l 1 1 25.0

Anzahl der Arten auf i qm 20 26 24 24 29 21 27 28 26 25'24|30
Mittlere Anzahl der Arten in den
Assoziationen............................. 23.3 24.7 270 26.3
Milllere Anzahl der Arten in der
Assoziationsgruppe................... 25.3

*) teilweise auch M. cuspidatum eingemischt.

Probeflache Nr. 1, 2, 3 (1/VIII. 24), 4, 5 (I9/VII. 24), 7, 8. 9 (5/VIII. 24), 10, 11, 12 
il/VIII-24). — Moor bei Tatitschewo

Probeflache Nr. 6 (17/VI1125) — Moor bei Wedenski Pogost im Kreis Dmitroff.
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Die Altius- und iteta/a-Assoziationen entwickeln sich aus den 
versumpften Fichtenwaldern, die P/m/s-Assoziationen wahrsehein- 
lich meist aus den Kiefernwaldern.

Im Allgemeinen sind die Pi/zws-Assoziationen etwas nahrstoff- 
armer ais die ife/w/zo Assoziationen.

Was die einzelnen Assoziationen der beiden Assoziations- 
gruppen anbelangt, so will ich nur bemerken, daB die Phragmites- 
reichen Assoziationen wahrscheinlich bei einer besseren Aera- 
tion vorkommen ais die entsprechenden oline Phragmites und naher 
zu den Randteilen der Moore liegen. Eine weitere Vergleichung 
der einzelnen Assoziationen ist wegen der zu geringen Anzahl 
der Probeflachen unmoglich.

Die allgemeine Beschreibung der bewaldeten Carex caespi- 
fosfl-reichen Assoziationen unter dem unzutreffenden Namen 
„ S t r a u c h m o o r “ finden wir bei O n o s c h k o  (30), der sie in 
„Betuletum“, „Alnetum" und „Salicetum“ teilt. Verschiedene be- 
waldete Carex caespitosa-reiche Assoziationen unter dem Namen 
„Betuleto-salicetum caespitoso-cari :osuin“ und „Alnetum caespi- 
toso-caricosum“ wurden im Tale des Flusses Wolchow (20 und 1) 
beschrieben. Auch die Beschreibungen von D. A. G e r a s s i m o f f  
(16) beziehen sich auf die Alnus- und Betula-reichen Carex caespi- 
fostf-Assoziationen. Durch das Aushauen, besonders durch das 
Mahen und Weiden wird Carex caespitosa sogar ohne Austrock- 
nung stark verdrangt und endlich vóllig vernichtet, die Bulten all- 
mahlich zerstort; falls die bultigen Moore den Fruhlingsiiber- 
schwemmungen der Fliisse ausgesetzt sind, so entstehen hier die 
waldlosen Carex grucilis-Moore (ausfiihrlicher daruber siehe 21). 
Das stimmt mit den Beobaehtungen der anderen Forscher, wie 
Prot. W. W. A l e c h i n  (2, S. 60, 61) und W. W. A l a b i s c h e f f  
(1, S. 286) uberein.

D ie C nr e x p a r  ado  x a - r e i c h e n  P i n a s  B e t u l a -  
A s s o z i a t i o n e n .

Die floristischen Merkmaie diesel' Assoziationsgruppe sind:
1. Ein im Vergleich zu den Care a caespitosa- reichen Asso

ziationen ziemiich lichter und niedriger Bestand von Pinus und 
Betula.

2. Die Feldschicht aus Carex paradoxa ist ziemiich licht, 3—4 
nach der H.-S. Skala.

In einigen Fallen finden wir noch eine Schicht von Phragmites, 
welche niedriger und lichter ist ais in der vorigen Gruppe, aufier- 
dem noch eine unterste Feldschicht von Menyanthes trifoliata.

Diese Assoziationsgruppe ist viel weniger verbreitet ais die 
Carcx caespitosa-reichen Assoziationen. Sie ist von denselben durch 
etwas gróBere Feuchtigkeit, schlcchtcr dranierten Torf, geringeren 
Nahrstoffgehalt (aber nicht CaCOg!) und cin weniger wechselndes 
Wasserniveau unterschieden. Dieser Differenz gemafi zeigt auch 
die Vegetation deutliche Hnterschiede:
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1. Einige der Zeiger des nahrstoffreichen Torf es und der 
Trockenheit vermindern ihre Konstanz bedeutend, die anderen ver- 
schwinden vollkommen.

2. Die Zeiger des harten, an CaCOs reichen Wassers und der 
Feuchtigkeit (Cardamine pratensis, Epipactis palustris und Saxi- 
fraga fiirculus) erreichen hier eine ziemlich hohe Konstanz.

3. Die hydrophilen Carex-Arten Carex rosłrata und C. fili- 
formis spielen hier eine wesentliclie Rolle. Die schóne Pedicularis 
Sceptrum Carolinum findet wahrscheinlich hier ihr Optimum.

Diese Assoziationsgruppe bildet auf den Mooren einen Vege- 
tationsgiirtel, der naher zum Zentrum liegt ais die Carex caespi- 
/osfl-reichen Assoziationen.

Die beiden Betula pubescens-kssoziztionen dieser Gruppe sind 
weiter verbreitet ais die Pi nas si/nesfra-Assoziationen. Die Betula 
pubescens-Carex paradoxa-Assoziation ist die wichtigste. Diese 
Gruppe umfafit die nackten Carex-parado xa- e i ci ien Assoziationen. 
Die Erscheinung einer mehr oder minder zusammenhangenden 
Decke von Azilacomtiium palustre und Camptothecium nitens fiihrt 
zur Entstehung der moosreichen Carex paradoxa-Ar,soziationen. Sie 
stehen nach ihrer Okologie und Artenzusammensetzung naher den 
anderen moosreichen Kr.-Gr., mit denen sic in eine Gruppe ver- 
einigt sind, ais den nackten Carex paradoxa-reichen Assoziationen.

Die Artenzahl auf 4 qm ist in den Carex paradoxa-reichen 
Pirius-Betula-Assoziationen etwas gróBer ais in den Carex caespi- 
fos«-reichen, was wahrscheinlich auf bessere Konkurrenzverhaltnisse 
(einen lichteren Baumbestand) zuruckzufiihren ist.

Die Au/aconwium pa/ustre-reid ien  Assoziationen.
Die physiognomisch sehr verschiedenen Aulacomnium-rcichon  

Assoziationen haben ein gemeinsames Merkmal, die mehr oder 
weniger zusammenhangende Decke aus Aulacomnium palustre.

Ich muB einige mcosarme Kraut-Gras-Assoziationen hier mit 
einschliefien, da sic sich von den entsprechenden Aulacomnium- 
reichen Assoziationen nach ihrer Okologie und Artenzusammen- 
setzung nur wenig unterscheiden und durch alle Ubergange mit 
diesen letzteren verbunden sind. Ihrer Flachę nach spielen sie 
nur eine ganz untergeordnete Rolle.

Ihrer Flachę nach nehmen die Aulacomnium-reichen Assozia
tionen, die fast ebenso wie die Camptothecium-reichen verbrcitet 
sind, die zweite Stelle nach den Carex caespitosa-reichen Asso
ziationen ein.

Folgende floristische und okologische Merkmale verbinden die 
einzelnen Aulacomnium-reichen Assoziationen (Siehe Tabelle 14):

1. Die einen Zeiger des nahrstoffreichen Torfes, die noch in 
der vorigen Gruppe ziemlich hohe Konstanzzahlen zeigten, werden 
hier nur selten angetroffen, die anderen fehlen vollkommen.

2. Auch die Zeiger des trockenen Torfes setzen im Vergleich 
mit der vorigen Gruppe ihre Konstanz bedeutend herab. Das zeigt,



26 N. I. Katz.

daB die Feuchtigkeit in den Aulacomnium-reichen Assoziationen 
steigt, was die Feldbeobachtungen bestatigen.

3. Die Zeiger der uberschiissigen Feuchtigkeit, die in der 
vorigen Gruppe iiberhaupt fehlten (aufier Cardamine pratensis)<, 
erscheinen in den Aulacomnium-reichen Assoziationen.

4. Einige hygrophile Carex-Arten, wie Ccirex lasiocarpa, er- 
reichen hier eine hohe Konstanz, was wieder auf die Zunahme der 
Feuchtigkeit zeigt.

5. Betula humilis, Salix repens und Polygonum Bistorta finden 
hier ihr Optimum.

Nach ihren ókologischen Bedingungen unterscheiden sich die 
Aulacomnium-reichen Assoziationen von den vorigen Gruppen durch 
einen gróBeren Feuchtigkeitsgrad, der von einem grofieren Auf- 
saugungsvermógen des Torfes abhangt, durch ein stabileres Wasser- 
niveau, einen geringeren ZufluB von frischem Wasser und endlich 
durch geringeren Nahrstoffgehalt (nicht aber CaCO#). Die Aula- 
comnium-reichen Assoziationen liegen gewóhnlich naher zum Zen- 
trum der Moore ais die vorigen Gruppen. Sie entwickeln sich aus 
den Camptothecium nitens-r eichen Assoziationen durch die An- 
haufung des Torfes, Erhóhung des Moores und Entfernung des 
harten, an CaCOs reichen Wassers von der Mooroberflache.

Die Aulacomnium-reichen Assoziationen umfassen drei Asso- 
ziationsgruppen:

1. Die Aulacomnium-palustre- und Betula-humilis-reichen Pi- 
nus-silvestris-Assoziationen.

2. Die Aulacomnium-r eichen Betula• ftumzYzs-Assoziationen.
3. Die Aulacomnium- und Kraut-Gras-reichen Pinus-Betula- 

Assoziationen. (Siehe Tabellen 4, 5, 6.)
Die 1. Gruppe hat folgende physiognomische Merkmale:

a) Einen ziemlich lichten Bestand von Pinus.
b) Eine sehr dichte (4—5 nach der H.-S.-Skala) Schicht von Be

tula humilis, die gewóhnlich eine Hohe von iiber 0,8 m er- 
reicht.

c) Eine Feldschicht, die von Krautern (ófters Menyanthes, viel 
seltener Comarum) gebildet ist. In einigen Fallen kann sie 
fehlen.

d) Eine dichte Decke von Aulacomnium palustre. In einigen 
Fallen entwickelt sich noch iiber Betula humilis ein ziemlich 
lichter und niedriger (1—1,5 m) Bestand von sterilem Phrag- 
mites.

D ie  2. G r u p p e  unterscheidet sich von der ersten durch das 
Fehlen der Baume, das niedrigere Wachstum von Betula humilis 
und von Phragmites.

D ie  3. G r u p p e  besitzt einen sehr lichten Bestand von Pinus 
und Betula pubescens und eine Feldschicht aus Carices und 
Krautern, welche gewóhnlich in zwei Schichten zerfallt. Betula hu
milis spielt hier eine geringe Rolle. Phragmites communis kann 
auch hier eine besondere Schicht bilden.
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Wir werden erst die Artenzusammensetzung der beiden an 
Betula humilis reichen Assoziationsgruppen mit der Kraut-Gras- 
reichen Gruppe vergleichen. (SieheTabelle 14.) Die beiden ersten 
Gruppen stehen einander ziemlich nahe, unterscheiden sich aber von 
der letzteren bedeutend. Diese Unterschiede sind:

1. Epipactis palustris, Pedicularis palustris, Cardamine pra- 
tensis, Pedicularis Sceptrum Carolinum zeigen in den Kraut-Gras- 
reichen Assoziationen eine bedeutend hóhere Konstanz ais in den 
Betula humilis-reichen.

2. Die mittlere Artenzahl auf einer Probeflache ist in den Be
tula humilis-reichen Gruppen bedeutend niedriger.

Diese Unterschiede sind auf die Konkurrenz mit Betula hu
milis zuruckzufiihren. Gerade die obengenannten Pflanzen, die 
freie, gut besonnte Moore vorziehen und gegen die Konkurrenz be- 
sonders empfindlich sind, werden von Betula humilis stark ver- 
drangt. Die Konkurrenzverhaltnisse verdunkeln hier die ókolo- 
gischen Verhaltnisse der Betula-humilis-reichen Gruppen und der 
Kraut-Gras-reichen Gruppe. Diese Verhaltnisse kónnten nur dann 
aufgeklart werden, wenn die Probeflachen der zu vergleichenden 
Gruppen auf demselben Orte aufgenommen waren. Das war aber 
hier leider nicht der Fali.

Was die ókologischen Verhaltnisse der beiden Betula humilis- 
reichen Gruppen anbelangt, so werden sie von den Zeigern gut 
bestimmt:

1. Die Feuchtigkeits-Zeiger haben in den waldlosen Betula- 
humilis-kssozi&tioncn eine grófiere Konstanz ais in den bewaldeten.

2. Umgekehrt besitzen die Trockenheits-Zeiger mit wenigen 
Ausnahmen eine grofie Konstanz in den bewaldeten Assoziationen.

Die trockeneren bewaldeten Betula-humilis-kssozi&tioncn ent- 
wickeln sich aus den feuchteren waldlosen beiAnhaufung desTorfes, 
Erhóhung des Moores und Entfernung des Grundwassers von der 
Mooroberflache. Dabei werden die Feuchtigkeitsbedingungen fiir 
die Baume giinstiger und diese letzteren kónnen sich auf der 
Mooroberflache ansiedeln.

lhrer Oberflache nach nehmen die Aulacomnium-reichtn Kraut- 
Gras-Assoziationen eine grófiere Flachę ein ais jede der Betula 
humilis-rtichtn Assoziationsgruppen.

Ich will hier ganz kurz die ókolog;schen Verhaltnisse der 
Assoziationen innerhalb der Kraut-Gras-reichen Gruppe besprechen. 
(Tabelle 4.) Wir kónnen hier nach den dominierenden Bliiten- 
pflanzen 3 Untergruppen unterscheiden: die Carex paradoxa- 
reiche, die Menyanthes trifoliata-reiclie und die Carex filiformis- 
reiche. (Die anderen Untergruppen kommen hier wegen zu geringer 
Anzahl der Probeflachen nicht in Betracht).

Die Zeiger des trockenen und nahrstoffreichen Torfes ver- 
mindern allmahlich ihre Konstanz von der ersten zu der letzten 
Assoziationsgruppe. Umgekehrt vergróliern die Zeiger des harten 
Wassers und der Feuchtigkeit ihre Konstanz in derselben Richtung.
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Tabelle 4
Die Aulacomnium palustre-reichen Betula pubescens-

Carex paradoxa- 
reiche Assoziationen
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Probeflachen 4qm . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ma i Pinus silvestris 2.5—11 m 3 4 5 3 5 5 5 3 3
md 2 Betula pubescens 2—8 m 3 —— 1 1 1 3 3 2

n 3 Betula humilis . . . 1 1 1 1 — 1 1 1 1
4 Pieca excelsa . . . . 1 1 1 — — — — — _
5 Rhamnus Frangula . . — — 1 — —— — — 1
6 Salix repens . . . . 1 1 1 1 — 1 1 1 1
7 Rubus idaeus . . . . — — — — — — — — _
8 Sorbus Aucuparia . . — — 1 — — — — — —
9 Vaccinium Oxycoccus . 1 1 1 — 1 3 1 1 1

g 10 Agrostis alba . . . . 1— — — —— —— —
11 Agrostis canina . . . — — — — — 1 — — —
12 Calamagrostis neglecta — — — — — 1 — —
13 Carex caespitosa . . . —— 1 — — 1 — ——
14 Carex chordorrhiza . . 1 — 1 1 ] 1
15 Carex diandra . . . . _ — _ — —— — — —
16 Carex dioica . . . . 1 1 1 1 1 1 I 1 1
17 Carex filiformis . . . — 1 1 1 — 1 1 1 1
18 Carex limosa . . . . — - — — — — —_
19 Carex paradoxa - . . 3 4 3 3 2 1 3 2
20 Carcx rostrata . . . . — — — — _ 1 — — —
21 Eriophoruni angustifolium — — — — — ——
22 Eriophorum latijolium . — — — — — 1 — — —
23 Eriophorum vaginatum 1 1 1 — 1 — — ——
24 Festuca rubra . . . . — —— — ——
25 Motinia coerulea . . . 1 1 1 1 — — — — 1
26 Phragmites communis . 1 1— 3 1 1 1 1
27 Poa pratensis . . . . — — — — — — - 1
28 Trisetum sibiricum . . — —— — — 1 — — —

h 29 Angelica sitvestris . . 1 1— — — 1 — - 1
30 Aspidium Thetypteris . —— — — 5 3 — ——
31 Caltha palustris . . . — — — —— —
32 Cardamine pratensis . —— 1 — — — 1 — —

33 Comarum palustre . . 1 1 1 1 1 1 1 1 i
34 Drosera rotundifolia — ——- — —— —— —
35 Epilobium palustre . . 1 1 1 — 1— — — —
36 Epipactis palustris . . — — — 1 —— - — —
37 Eąuisetum Heleocharis 1 1 -  - 1 — 1 1 1 1
38 Galium palustre . . . 1 1 - — —— 1 1 l
39 Galium uliginosum . . 1 1 1 1 1 1 — — 1
40 Gymnadenia conopea . — — ~ — — 1 — — —

41 Herminium Monorchis . — — — — — — —

42 Lathyrus palustris . . — — 1 — — — — — —

43 Lychnis flos cuculi . . — — — — — ------- - — —

44 Lysimachia vulgaris . . 1 1 1 1 — — — — 1
45 Menyanthes trifoliata . 1 2 2 1 5 5 5 5
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Tabelle 4 (Fortsetzung).

Die Aulacomnium pa/usfre-reichen Bełula pubescens-
Carex paradoxa- 
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46 Naumburgia thyrsiflora . . . 1 i 1 1 1
47 Pedicularis palustris . . . . — —— — —— —— —
48 Pedicularis Sceptrum Carolinum — — — — — 1 — —
49 Peucedanum palustre . . . 1 1 — 1 —— 1 1 1
50 Pirola rotundifolia ................... — — — — — 1 —— _
51 Polygonum B istorta ................... 1 1 1 1 i 1 1 1 1
52 Rubus s a x a t i l i s ........................ — 1 — — —— — —_
53 Rumex a c e t o s a ........................ l 1 1 — — — 1 _ 1
54 Sagina nodosa............................ — — — — — — — —
55 Saxifraga H ircu lus ................... — — — — — — — - —
5'i Stellaria g la t i c a ........................ 1 1 1 1 i 1 — 1 1
57 Trientalis europaea . . . — — — — — — ——

n 58 Ribes n ig r u m ............................ —— 1 — — — — —
b 59 Acrocladium cuspidatum . . . — — — — 1 — — 1

60 Aulacomnium palustre . . . 3 3 3 4 l 1 4 5 4
61 Brachythecium sp.................... — — 1 — — — — —
62 Bryum pseudotriąuetrum . . . —— — — — — — —
63 Camptnthecium nitens . . . . - — 1 2 — 1 1 1 1
64 Climacium dendroides . . . . 1 1 1 — i I 1 1 1
65 Drepanocladus vernicosus . . — — — — — — — .
66 Dicranum Bonieani................... —— — — — 1_ 1
67 Hypnum S ch reb eri................... 3 1 1 — i 1 1 1
68 Mniam a f f in e ............................. 1 1 1 — — 1 1 1 1
69 Polytrichum strictum . . . . — — — — — — ——
70 Thuidium Blandowii . . . . 1 1 — — — 1 —— 1
71 Thuidium recognitum . . . . 1 1 1 1 1

Anzahl der Arten auf 4 qm . . 31 3029 21 17 34 26 2433
Mittlere Anzahl der Arten der
Assoziationen........................ 30 21 25.5 27.7
Mittlere Anzahl der Arten in den
kleinen Assoziationsgruppen 27.2 25 5
Mittlere Anzahl der Arten der
Assoziationsgrnppe...................

Probeflachen NN 1 - 3  (10 VII. 24,, 4 (5/VlII.24), 6 (3/V!II. 24), 7, 8, 9 (10/VII. 24), 
10, 11 (2/VIII 24). 13 (3/VIII 24), 14, 15 (12/V1I 24), 16, 17, 18 (2/VIl|. 24) 
19 (7/VIII. 24), 20—22 (2/VIII 24). — Moor bei Tatitschewo.
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Die Aulacomnium oa/ustre-reidnen Pinus sibestris-
Betu/a /w/w///s-Assoziationen

T a b e lle  5
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P r o b e f l a c h e n  4  q m  . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 K

M a  1 Pinus sitvestris 3 — 8  ra  . 3 3 3 4 4 3 4 4 5 1 2 1 — 4 92.9
Md 2 Bctula pubescens 2 — 3 .5  n i 1 — — — — — 1 1 1 — - — 2 8 6

3 Betula hurnilis . . . . 4 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 100
O. 4 Lonicera coerulea . . . — 1 — — — - - - — — — — — — 7.1

1 5 Picea excelsa ................... 1 — 1 — 1 1 — — 1 4 2 .9
c 6 Salix cinerea ................... — 2 1 1 - 2 1 .4

7 Salix r e p e n s ................... 3 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 100

n  8 Yaccinium oxycoccus . . 1 2 1 1 — — 1 1 — 4 — — — 5 0

g  9 Calamagrostis neglecta . 1 1 1 — — — — 1 1 — 1 — 4 2 .9

10 Carex caespitosa ■ . — — 1 1 — — — — 14.3

11 Carex chordorrhiza . . 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 .9
12 Carex d io ic a ........................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 100
13 Carex filiformis . . . . — - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 .4
14 Carex paradoxa . . . . 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 100

15 Carex rostrata . . . . — 1 — 1 — 1 — 1 1 3 5 .7

16 Eriophorum vaginatum . 1 1 1 1 — — 1 1 - - — — 1 5 0

17 Molinia coerulea . . . 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — — 57.1

18 Phragmites communis — 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 4 4 9 2 .9

19 Poa praiensis................... — 1 — 1 — — 1 — 1 — 2 8 .6

20 Trisetum sibiricum . . — — — — — 1 — — — — 7.1

h  21 Angelica silvestris . . . 1 1 — — — — — — — 14.3

2 2 Comarum palustre . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

2 3 Epilobium palustre. . . 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 6 4 .3

24 Equisetum Heleocharis . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 .9

2 5 Galium palustre . . . . — — — - 1 1 — 1 1 1 3 5 .7

2 6 Galium uliginosum. . . 1 - — - 1 1 1 — 1 1 1 1 1 6 4 .3

27 Listera o v a ta ................... 1 — — — — ... — 7.1

2 8 Lychnis flos cuculi. . . 1 — — — — 1 — - -Ł — 1 2 1 .4

2 9 Lysimachia vulgaris . . —— 1 — — — 1 — — — — — — 1 4 3

3 0 Menyanthes trifoliata . . - — — — 5 4 5 5 5 4 5 5 5 6 4 .3

31 Naumburgia thyrsiflora . — — — - — — 1 1 1 — 1 1 1 4 2 .9

3 2 Pedicul. Sceptr. Carol. — — — — — — — — — 1— — 7.1

3 3 Peucedanum palustre . . 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 100
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Die Aulacomnium pa/ustre-reichen Pinus sih/esłris-
Bełu/a hu mi lis - Assoziatlonan

T a b e l le  5 (Fortsetzung).
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Polygonnm Bistorta . 
Rumex acetosa . . . 
Stellaria glauca . . 
Trienłalis earopaea . 
Acrocladium cuspidatnm 
Amblystegium serpens 
Aulacomnium palastre 
Camptothecium nitcns 
Climacium dendroides . 
Dicranum Bonjeani 
Fissidens adianthoides 
Hypnum Schreberi . . 
Mnium affine. . . .  
Plagiothecium denU-

cu la tu m ...................
Thuidium Blandowil . 
Thuidium recognitum . 
Sphagnum Warnstorfii 
Peltigera canina . ■

Anzahl der Arten auf 4 qm 
Mittlere Anzahl der Arten 
der Assoziationen . . . 
Mittlere Anzahl der Arten 
der Assoziationsgruppe .

— 1

1

24 [23 [25] 25 

24.2

20

20.0

— 1

26j27[27[23|22|23 
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24|2524
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100
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50.0
7.1

42.9
7.1 

100
92.9

7.1 
7J
7.1 

214 
85l7

TA
7.1

50.0
7.1
7.1

24.1

ProbeflSchen NN 1—4 (7/VFI. 24), 5 (8/VIL 24), 6 - 9  (11/VII. 24,, 10 (18/VI1. 24), 
11 (3/Vin. 24), 12— 14 (18/VII- 24). — Moor bei Tatitschewo

F«dd«, Repertoria™, Belheft LVI. 2



34
Tabelle 6

N. I. Kałz.

Die Aulacomnium pa/ustre- reichen Betui a
humilis - Assoziationen
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Probeflachen 1 q m ................... i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ift Betula h u m i l i s ................... 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4
n 2 Betula pubescens................... .... - — 1 1— — — — — - ——
pl3 Salix r e p e n s ........................ 1 i 3 2 3 3 1 3 — 1 1 1
n 4 Vaccinium oxycoccus . . . . — — 1 2 1 1 1 4 3 4 4 3
g5 Agrosłis a l b a ........................ i — —— ——

6 Calamagrostis neglecta . . . — i —— — — 1 2 1 1 1
7 Carex caespitosa ................... .... - — 1 — — — —— — — — —
8 Carex chordorrhiza . . . . . — i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Carex diandra ........................ — i

10 Carex d i o i c a ........................ .... 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Carex f i l i fo r m is ................... .... 1 2 1— —— 1 1 1 — 1 I 1
12 Carex p a r a d o x a ........................ 3 4 1 1— — 1 1 1 1 1 1
13 Carex rosirata ............................. — 1 — — — — 1 1 1 I — 1 1
14 Eriophorum latifolium . . . . —— - — 1 —— — —

15 Eriophorum vaginatum . . . — 1 —— 1 —— — — —— —
16 Molinia coerulea ................... .... —— 1 1 1 — — — — — — —
17 Phragmites communis . . . . 1 — — —— - 1 1— — —— —
18 Poa praiensis . . . . . 1 — - 1
19 Triseium sib ir icu m ................... — — — — 1 ——
20 Angeiica silvestris . . . . . —— 1 — 1 ——— - — — —
21 Aspidium Thclypteris . . . — — — —— —— 1 I — 1
22 Calłha p a lu s tr is ........................ — 1
23 Cardamine pratensis . . . . 1 —
24 Comarum p a lu s tr e ................... 1 — 1 1 1 1 1 2 1 4 4 3
25 Epilobium palustre . . . . . — 1 1 1 1 1 —— — —— —
26 Eąuisetum Heleocharis . . . 1 — — 1 — 1 1 1 1 1
27 Fillpendula Ulmaria . . . . — — — — 1 — — — -
28 Galium p a lu s tr e ................... — 1 — — 1 1 — 1 1 —
29 Galium uliginosum ................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Gymnadenia conopea . . . . 1 1 — —— — — —— — — — —
31 Listera o v a t a ............................. —— — —— — — — — ———
32 Lychnis flos c u c u li ................... — 1 1 — —— — — — — —— —
33 Menyanthes trifoliata . . . . 1 — — —— — 5 5 3 3 2 2 2
34 Naumburgia thyrsiflora . . . — 1 — — — — 1 — — 1 — 1 —

35 Peucedanum palustre . . . . 1 1 — 1 1 — 1 — 1 1 — —

36 Polygonum Bistorta . . . . 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
37 Rumex acetosa............................. 1 — — — — — 1 — — — 1
38 Stellaria g la u c a ........................ 1 1 --- — — 1 1 1 1 1 1 1
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15.4
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61.5
30.8
53.8
92.3
23.1
76.9
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Tabelle 6 (Fortsetzung)

Die Aufacomnium pal ustre - reichen Betula
humi/is - Assoziatlonen
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Acrocladium cuspidatum 
Amblystegium sp. . . 
Aulacomnium palusłre . 
Brachythecium Mildeanum 
Bryum pseudotriąuetrum 
Caniptothecium nitens . 
Climacium dendroides . 
Drepanocladus vernicosus 
Fissidens adianthoides . 
Mniiim cuspidatum . . 
Thuidium Blandowii . 
Thuidium recognitum . 
Peltigera canina . . .

5 4

7.7
7.7 

100
7.7
7.7 

84.6
15.4
7.7
7.7 

46.2
7.7

38.5
7.7

Anzahl der Arten auf 1 qm 
Mittlere Anzahl der Arten auf 
1 qm in den Assoziationen 
Mittlere Anzahl der Arten in der
Assoziationsgruppe...................

17 2-1 

20.5

22 19 19 21 

20.25

20 20 21 

20.25

20 17 22 18 

19.0

20.0

Probeflachen NN 1 (4/VIIl. 24), 3 - 6  <7/VII. 24), 7, 8, (10/VII. 24), 0 -1 3  (3/VIIl. 24), 
aus dem Moor bei Tatistschewo.

Probeflachen N 2 an dem Moor bei Bunjatino im Kr. Dmitroff 25/VllI. 25.

3*



36 N. I. Katz.

Das Betragen aller Zeiger ist iiberraschend einstimmig trotz der 
geringen Anzahl der Probeflachen. Die Beobachtung in der Natur 
zeigt, daB die Carex parado xa-rcichcn Assoziationen auf etwas 
troekenerem Torfe wachsen, ais die Menyanthes- und Carex fili- 
formis-reichen; dies stimmt also mit den Resultaten der ókolo- 
gischen Analyse gut iiberein.

Die okologisch und floristisch sehr nahen Assoziationen inner- 
halb der beiden Betula humilis-reichen Gruppen kónnen nicht 
untereinander verglichen werden, da die Anzahl der Probeflachen 
zu gering ist.

Aulaco mnium-r eiche Moore, die nach ihrer Artzusammen- 
setzung den meinigen nahe stehen, wurden unter dem Namen 
„ A u l a c o m n i e t u m “ von G. K. K r e y e r  (26) und B. D. 
O n o s c h k o  (30) beschrieben.

Die Camptothecium n/tens-reidien Wald- oder Zwergstraudi-
Assoziationen.

Das gemeinsame physiognomische Merkmal dieser Gruppe ist 
die z u s a m m e n h a n g e n d e  B o d e n s c h i c h t  aus Camptothe
cium nitens. Von den bodenschichtlosen Assoziationen muB ich 
das Obengesagte wiederholen. Die Flachę, die diese Gruppe ein- 
nimmt, ist annahernd der vorigen gleich.

Wir wollen drei Paare der Assoziationsgruppen — die Be
tula humilis-reichen, die Pinus-Betula humilis-rt\chcn und die Kraut- 
Gras-reichen — untereinander vergleichen. (Tabelle 14.) Die 
Aulacomnium-reichen Assoziationen jeder Gruppe unterscheiden 
sich von den entsprechenden Camptothecium-reichen durch die 
Konstanz der Zeiger:

1. Alle Zeiger der Trockenheit und des nahrstoffreichen Torfes 
erreichen in den Aulacomnium-reichen Assoziationen eine hóhere 
Konstanz ais in den entsprechenden Camptothecium-reichen.

2. Alle Feuchtigkeits-Zeiger, sowie die gegen die chemische 
Zusammensetzung des Wassers wenig empfindlichen Arten (Carex 
limosa, Eriophorum angustifolium und andere), ais auch die hartes, 
an CaC03 reiches Wasser vorziehenden Arten, erreichen die hohere 
Konstanz in den Camptothecium-rcięhen Assoziationen.

Die Beobachtung im Felde zeigt, dafi die Aulacomnium-reichen 
Assoziationen durch ein etwas niedrigeres Wasserniveau und 
gróBere Trockenheit sich von den entsprechenden Camptothecium- 
reichen unterscheiden, was auch von B. D. On o s c h k o * )  (30) 
und G. K. K r e y e r  (26) beobachtet wurde. Nach den Angaben 
von S. W. Ka t z  haben die Camptothecium-rzichen Assoziationen 
emen hóheren Gehalt von CaCOs und harteres Wasser ais die 
entsprechenden Aulucomnium-reichen:

*) O noschko (30) gibt fur das Camptothecietum ein Grundwasserniveau 
bei 15.3 cm, fur das Aulacomnietum bei 30.8 cm an (Mittelzahlen wahrend der 
Yegetationsperiode).
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CaC03 in Mg. Hartę in
pro Liter deutschen Gr.

Die Aulacomnium-reichen Assoziationen 146 15.6
Die Camptothecium-reichen Wald- oder

Zwergstrauch-Assoziationen 174 168

Also stimmen die Resultate der ókologischen Analyse der 
Assoziationsgruppen mit den Standortsverhaltnissen gut iiberein.

Auf den Mooren im untersuchten Gebiete liegen im Allge- 
meinen die Camptothecium-reichen Wald- oder Zwergstrauch-Asso- 
ziationen naher zum Zentrum ais die Aulacomniiim-rcichen. Daher 
ist hier der EinfluB des nahrstoffreichen, vom FuB der alten 
Terrassen zuflieBenden Wassers schwacher, und umgekehrt der- 
jenige des harten, naher der Oberflache entspringenden Wassers 
starker ais in den Aulacomnium-reićhen Assoziationen.

Die Camptothecium-reichen Wald- oder Zwergstrauchassozia- 
tionen entwickeln sich aus den feuchteren Camptothcduim-reichen 
Kraut-Gras-Assoziationen bei der Erhóhung und Austrocknung der 
Mooroberflache. Im Laufe der Zeit verwandeln sie sich in die 
Aulacomnium-reichen Assoziationen.

Die Camptothecitwi-reichcn Wald- oder Zwergstrauchassozia- 
tionen umfassen folgende 3 Gruppen:

1. Die Camptothecium- und Betula humilis-reichen Pinus sil- 
vestris-Assoziationen.

2. Die Camptothecium nitens - reichen Betula humilis -Asso
ziationen.

3. Die Camptothecium- und Kraut-Gras-reichen Pinus-Betula- 
Assoziationen.

Die physiognomischen Merkmale der 1. G r u p p e  sind:
a) Ein lichter und niedriger Bestand von Pinus silvestris.
b) Ein dichter Betula humilis-Bcstand, der niedriger ist ais in

den Aulacomnium-reichen Assoziationen und gewóhnlich 0,8 m
(die Hóhe der Zwergstrauchschicht) nicht iibersteigt.

c) Eine Feidschicht von Menyanthes, seltener von Comarum, die
mitunter fehlt.

d) Eine dichte Decke von Camptothecium nitens.
Wie in den Aulacomnium-reichen Assoziationen entwickelt 

sich hier mitunter ein lichter und niedriger (selten hóher ais 
1,25 m) Bestand von sterilem Phragmites.

In der 2. G r u p p e  fehlen die Baume und Betula humilis ist 
gewóhnlich niedriger.

In der 3. G r u p p e  entwickelt sich unter einem sehr lichten 
Pinus-Betula-BestsLnd die Kraut-Grasschicht, die gewóhnlich in zwei 
besondere Schichten zerfallt. Auch Phragmites kann hier einen 
lichten Bestand bilden. (Siehe Tabellen 7, 8, 9.)
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T a b e lle  7
Die Comptothecium nitens-re)chen Pinus si/yestris-

Carex parad.- 
reiche-Assoz.

W N I O^  <3 Th p X «2
§3-? 
| S S  
£  §.3
C! u n fcCu CS S3
•o A ^
M l
|  E |53 R C
03

NI o
*5 "
<3 i

V |
§<Sy i
CU CO 
tp  CU CJ J~- 
•© ^  a a
S a a
oa

Aspidium Thelypteris-
reiche

•5*CU JR
S I
5 |  S §
S $ó

CJ•O O =3 *̂1
*?• CJ
03

co ccu Jr>- o
Ę i  «gęP 5  o^ Ę R »
S |  §.<i-a ?■
S & l |^  to CJ 
CU 1 ■«- Cu

^  r; cu Ss•3 Cs. Oca. 5* ca.- 2  o RUfc
5 Sgr^^ tu v»j
03

ccu

• |S.a ̂
§.«
* cr
S j
S5̂.cg cu r- •o r* =32

f  s«3

g

ma 1 
md 2 

n3
4
5
6
7
8 
9

10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 

h33
34
35
36
37
38

Probeflachen 4qm
Pinus silvestris 
Betula pubescens .
Betula humilis 
Lonicera coerulea 
Rhamnus Frangula 
Rubus idaeus . .
Salix cinerea . .
Salix repens . .
Sorbus Aucuparia 
Vaccinium Oxycoccus 
Agrostis alba . . 
Calamagrostis neglecta 
Carex caespitosa .
Carex chordorrhiza 
Carex diandra . .
Carex dioica . .
Carex filiformis .
Carex limosa . .
Carex paradoxa .
Carex riparia . .
Carex rostrała . .
Carex vulgaris 
Eriophorum alpinum 
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum latifolium 
Eriophorum vaginatum 
Festuca rubra . . . 
Luzula pilosa . . . 
Molinia coerulea . . 
Phragmites communis 
Poa prałensis . . . 
Trisetum siblricum . 
Angelica silvesłris . 
Aspidium Thelypteris 
Calłha palustris . . 
Cardamine prałensis 
Comarum palustre . 
Drosera rotundifolia

1

3 4

1 1

10 11 12



1 - Ol 1 0,1 ta— 1 1 1 1 1 1 - i - i i - i i - 1 to 1 1 1 NO 1 5 Betu/a pubescens-Phragmites 
communis-Asp idium

>t/i
1 - 4. 1 0,1 ta- 1 1 1 1 1 1 - M I I - 1 - i J CO ta— | 1 - 1 - 1 5 ON

E‘1 ---- ta 1 u  1 - - 1 1 1 1 1 - l l - i - 1 1 1 CO 1 - 1 CO 1 00 Thelypteris-Assoziation

- 1  - t a - 1  1 1 1 1 1 1 ta— 1 — 1 w — l — l l 1 - 1 1 F-Ol l tato Bełula pubcscens - Carex fili- 
formis-Asp, Thetypłeris-Assoz.

O3n
3

K) 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 _______ 1 - 1  1 ta 1 — — to 8
Pinus silvestris-Menyanthes- 

Camptothecium-Ass - I
1 1 - 1  1 1 1 - 1 1 1 N* 1 — — — i - 1 - 1 ta- OJ 1 to

I I  - 1  1 - 1  1 1 - 1 N- | 1 1 1 ta- ta- ta- ta- 1 i - M - M ta— | toto Betula pubescens-Menyanthes- n> g_
l l - l l - 1 1 1 NO— — 1 1 F- | -  1 ---- 1 i i l l - l l ta- CJ1 1 co Camptothecium-\ss.
1 1 - 1  1 1 _  _ 1 1 ta- 1 ta- — ta- — — i - 1 - 1  1 - 1  1 K C/3 ”2 1

i - 10 I 1 - 1 1 1 1 — ta-*- I I - I - 1 1 NO 1 1 ta- 1 o, 1 JOUl Bet. pub.-Phragm. communis-
| — 1 1 1 CO 1 1 - 1 U  M  - M  - 1 i i .- 1 - 1 1 ^ 1 $ Menyanthes-Camptothec.-Ass. 1

1 1 N- — - 1  I 1 — — 1 1 ta- | -  1 CO 1 1 i -  i i  i 1 1 1 ta 1 Betula pubescens- • o
1 i 1 - - 1 1 - 1 1 ta- | — 1 w II i - i i i 1 — OJ 1 8 Carex fitiformis- 

Camptothecium-Assoz\ai\on 3 §
1 - ■-1 ! 1 1 1 -  1 - ta- | — 1 o, — 1 i - 1 ta- ro 1 & n S 

o *
1 - 1 1 — w 1 1 1 1 1 1 1 -  1 - 1  t a - l i - 1 1 1 co 1 OJO

Bet. pub.-Phragni. communis- 
C. filiformis-Camptołhec.-Ass.

i Tg

> ‘3“
M M 1 ___1 ' 1 1 1 1 1 1ta- 1 Jk ta- I ta- I ta- 1 1 1 ta- ta- ! OJ Betula pubescens-C f ilif -Ass.

73 •*-c/5 ao 3.
M  i 1 1 -c o  M  M  i 1 1 ta- | —  ta -1 i i 1 — 1 1 ta- to 1 OJto Betula pubescens-Phragmites S.? o 1
M I I 1 -c o  M  l M 1 1 ta- i — — ta — 1 i i 1 ta- ta- 1 1 ta- to 1 comm -Carex filiJormis-Ass. O

1 1 1 — w 1 1 - 1 1 - 1 - 1  ta 1 i i 1 - 1 - 1 ta 1 ta
Betula pubescens-Phragmites 

comm.-C. filif. Menyanthes-Ass.
3
O
3

0,1 1 1 1 i 1 1 1 1 - 1 _ - 1 —  1 8
Betula pubescens-Comarum- 

Camptotheeium-Assoziation

| M - 1 1 — w 1 - I - I 1 1 - 1 ta I I  - 1 i i * 1 ta-OJ 1 8
Betula pubescens-Phragmites 

communls-Campiothecium-Assoz.

S  — S ^ oJoonoS S no — oocoSuttoto^ito 
to — itabłbiickJ^J-J&o — toćotaOibobooooo

©ta-OiOO “  to t̂a N5 — Q0 — oojojcopo©to;-ui©uioiotoojoo 
tetow oj-oK j^b^bbóoóotoóJ

3.8
97.2
50 w Alle Camptotheclum nitens- 

reichen Assoziationen

§t>CD
c?

o«
CD
COCD
CD

¥
*-iO)cFfI
OTQ)Cfi
>V)
V)oN
5 ‘

CD3

H so cr 
Ł  
n wto

N
iederm

oore 
im

 
N

orden des M
oskauer G

ouvernem
ents.



40 N. I. Katz.

Tabelle 7 (1. Fortsetzung)
Die Cam płothecium  n iten s-re \chen  Pinus siivestris-

39 Epilobium p a lu s tre ................... 1 1
40 Epipacłis p a lu s tr is ................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Eąuisetum Heleocharis . . . - —— 1 —— - — — 1
42 Galium p a lu s tn ........................ 1 1 1 1 — 1 —— — —
43 Galium uliginosum ................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Gymnadenia conopea . . . . - — — — — — 1 1— —
45 Lathyrus p a lu s tr i s ................... — — —— — -
46 Ligularia s i b i r i c a ...................
47 Lychnis flos c u c u li ................... 1 1 1 1 — 1 1 1 1
48 Lysimadiia vutgaris...................
49 Menyanthes trifoliata . . . . 1 — 2 5 b 5 4 3 5 5
50 Naumburgia thyrsiflora . . . — — 1 — — —
51 Orchis incarnata ........................ — —— — — — — 1— —
52 Orchis m a cu la ta ........................
53 Parnassia pa lu str is ................... — 1 — — —— — —
54 Pedicularis palustris . . . . —— — — i ; 1 I I —
55 Pedicularis Sceptrum Carolinum 2 1 1 — — i 1 1 1 1
56 Peucedanum palustre . . . . — — ! 1 — —
57 Pirola rotundifolia ................... — — — — — i 1 3 1 1
58 Polygonum Bistorta . . . . 1 1 1 1 i i 1 1 1 1
59 Potentilla s ilv e s tr is ................... _ 1— _ - .—
60 Rubus s a x a t i l i s ........................ 1 — - — — — — —— —
61 Rumex acetosa............................. 1 1 1 1 i i I 1 1 1
62 Saxifraga H ircu lu s ................... ... — 1 — 1 — 1
63 Stellaria crassifolia ...................
64 Stellaria g la u c a ........................ — 1 — - — - - 1 1
65 Trigloćhin p a lu s tre ...................
66 Viola e p ip s ila ............................. - — — — -

b67 Acrocladium cuspidatum . . . 1 1 1 - i i 1— 1 1
68 Aulacomnium palustre . . . . 3 1 3 1 i i 1 1 1 1
69 Bryum bim um ............................. — — —— —— — —
70 Bryum cu sp ida tu m ................... — — — — — —— —
71 Bryum pseudotriquetrum . . . — — - 1 i i 1— — 1
72 Camptothecium nitens . . . . 3 5 5 3 3 4 4 5 3 3
73 l 1
74 Climacium dendroides . . 1 1 1 _ _ 1 1 1
75 Drepanocladus vernicosus . . — — 1 — _ _ 1— 1
76 Dicranum Bonjeani................... 1 1 — — 1 --- 1— 1 1
77 Fissidens adianthoides . . . .

“
1

Carex putad- 
reiche-Assoz.
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Tabelle 7 (2. Fortsetzung)
Die Camptothecium niiens-re\chen Pinus si/yestns-
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78 Hypnum pratense . . 1 1
79 Hypnum Schreberi . . ——— — - ——— 1 1— ———
80 Hypnum stellatum . .
81 Hylocomium triquetrum —— — — — 1——— —————
82 Leptobryum pyriforme —— — 1 ————————— —
83 Marchantia polymorpha — 1- —
84 Mniam caspidatum . . ——— 1 —— — 1 1—
85 Pellia epiphylla . . .
86 Polytrichum strictum i —— — ———————————
87 Thuidium Blandowii . 1 1 1 1 —
88 Thuidium recognitum . 1— 4

189 Peltigera canina . . . - —— 1 1 ——————- ———
*90 Sphagnum acutifolium . 1

91 Sphagnum subbicolor . 1

Mittlere Anzahl der Arten auf 4 qm 36 27 30 28 25 27 31 31 28 32 26 23 28 25 25
Mittlere Anzahl der Arten in den
Assoziationen . . . . 31 28 26 29.6 25.2
Mittlere Anzahl der Arten in der
Assoziationsgruppe . . • * *

Probeflachen N 1-3(19/VII.24), 4(1/Vffl.24), 5-10(20/VII.24), 12—14(20/VII.24), 
25, 26 (12/VU. 24), 27, 28 (1/VIII. 24), 30—34 (1/VI1L 24), 35 (2/VHI. 24),

Probeflachen N 11, 29 fl9/VIII. 25)
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Tabelle 7
Betu/a pubescens-Krau\-Gras-Assoziationen

(2. Forłsetzung)
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15 (2/VlII. 24), 16-18 (7/VIII. 24), 19 (2/VllI. 24), 20 (5/VHI. 24), 21—24 (20/VlI. 24), 
36 ( 20/VII. 25) im Moor bel Tatistschewo.
Im Moor bei Wedenski Pagost.
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Tabelle 8

Die Camptothecium nitens-reichen Pinus silvestris-
Betu/a A/y/n/7/s-Assoziationen
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Probeflachen 4 q m ................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K.
Ma 1 Pinus silvestris 2.25—7 m . . . 1 1 1 5 2 1 2 3 2 lOO
Md 2 Betula pubescens........................ 1 1 1 — 1 1 1 1 — 77.8
n- i3 Betula humilis............................. 5 5 5 5 4 4 4 4 5 100
-P (4 Salix r e p e n s ............................. 1 2 — 1 2 3 1 1 i 88.9

n5 Andromeda polyfolia . . . . —— — 1 — — — — — 11 1
n6 Waccinium oxycoccus . . . . — 1 2 — — — 3 33.3

Calamagrostis neglecia . . . 1 1 1 — 1 1 — 1 i 77.8
8 Carex chordorrhiza................... — — — 1 1 1 1 1 i 666
9 Carex d i o i c a ............................. 1 1 1 1 1 1 1 1 i 100

10 Carex filiformis ........................ 1 1 2 1 1 1 1 1 i 100
11 Carex p a ra d o x a ........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 i 100
12 Carex r o s ła ta ............................. 1 1 1 1 1 1 1 1 i 100
13 Molinia coerulea ........................ 1 1 - 1— 1 - — 44.4
14 Phragmites communis . . 2 2 4 1 2 2 1 1 3 100

h 15 Caltha palustris . . . . . . 1 1 — — - 1 33.3
16 Comarum p a lu s tr e ................... 1 1 1 1 4 3 4 4 3 100
17 Cardamine prałensis . . . . — — — 1 1 — — — — 22.2
18 Epilobium p a lu s tre ................... — — — — 1— 1 — 1 33.3
19 Epipactis p a lu s tr is ................... — 1 1 1 1 1 1 — 66.6
20 Eguisetum Heleocharis. . . - 1 1 — 1 1 1 1 1 77.8
21 Galium p a lu s tr e ........................ — — — 1 1— 1 — 33.3
22 Galium uliginosum ................... 1 1 1 1 1— 1 1 889
23 Gymnadenia conopea . . . . — — — — 1— — — 11.1
24 Listera o v a t a ............................. — — — — —— — — 1 11.1
25 Lydinis flos c u c u li ................... 1 — — — —— — 1 22 2
26 Menyanłhes łrifoliata . . . . 1— 1 5 1 — 2 55.5
27 Naumburgia thyrsiflora . . . — — — 1 —— — — — 11.1
28 Pedicularis palustris . . . . — — — —■ — — — 1 — 11.1
29 Pedicularis Sceptrum Carolinum — — — - —— — 1 — 11.1
30 Peucedanum palustre . . . . 1 1 1 — 1 1 1 1 1 88.9
31 Pirola rotundifolia ................... — — — 5 — — — 11.1
32 Pirola s e c u n d a ........................ — — — — 1 — — — — 11.1
33 Polygonum Bistorta . . . . —— — i 1 — 1 1 1 55.5
34 Rumex a c e t o s a ........................ 1 1 1 i 1 1 1 1 1 100
35 Saxifraga H irculus................... 1 i 1 — 33.3
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Tabelle 8 (Fortsetzung)

Die Camptothecium /7/fens-reichen Pinus si!vestris-
Bełula Ai//n/7/s-Assoziationen
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36 Stellaria g la u c a ........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 , 100
37 Yaleriana e x a l ta ta ................... —— — 1 — — — — 11.1
38 Aulacomnium palusłre . . . 1 2 1 — 1 3 4 4 1 88.3

b 39 Camptothecium nitens . . . . 3 5 4 5 5 5 5 5 5 100
40 Hypnum S ch reb er i................... — — 1 -- — —— — 11.1
41 Mnium cuspidatum ................... — — — — 1— — — — 11.1
42 Thuidium recognitum . . . . —— — — — — 1 — 111

Anzahl der Arten auf 4 qm . . 21 21 20 26 28[22 21 27 23
Mittlere Anzahl der Arten der
Assoziationen............................. 21 20 26 24.5 23
Mittlere Anzahl der Arten der
Assoziationsgruppe................... 23.2

Probeflachen NN 1, 2 (5/VIH. 24), 3 (8/VU. 24), 5—8 und 9 (5/VIII. 24) an dem 
Moor bei Tatistschewo.

Probeflache N 4 aus dem Moor bei Mukrjagi im Kr. Leninsk 7/VII. 26.
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Camptothecium nitens-re\chen Bełula humi/is-Ass-en
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Pinus sihestris . .
Salix repens . . .
Vaccinium oxycoccus 
Calamagrostis neglecta 
Carex diordorrhiza 
Carex diandra 
Carex dioica .
Carex filiformłs 
Carex limosa ,
Carex paradoxa 
Carex rostrała.
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum latifolium 
Eriophorum vaginatum 
Phragmites communis 
Poa pratensis . . . 
Cardamine pratensis 
Comarum palustre .
Epilobium palustre .
Epipactis palustris .
Eąuisetum Heleocharis 
Galium palustre . .
Galium uliginosum . 
Gymnadenia conopea 
Menyanthes trifoliata 
Naumburgia thyrsiflora 
Pedicularis palustris 
Pedicularis Sceptrum Carolinum 
Peucedanum palustre 
Pirola rotundifolia 
Polygonum Bistorta 
Rumex acetosa 
Saxifraga Hirculus 
Stellaria crassifolia 
Stellaria glauca .
Triglochin maritima 
Acrocladium cuspidatum 
Aulacomnium palustre 
Bryum pseudotriąuetrum 
Camptothecium nitens 
Drepanocladus aduncus 
Drepanocladus vernicosus 
Thuidium recognitum . .
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Die Vergleichung der beiden Betula humilis-reichen Assozia- 
tiationsgruppen mit der Kraut-Gras-reichen Gruppe zeigt: 1. Epi- 
poctis palustris, Pedicularis palustris, Pedicularis sceptrum Caro- 
linum, Cardamine pratensis sind in den 2 ersten Gruppen viel 
seltener, ais in den letzteren. 2. Die mittlere Artenzahl auf einer 
Probeflache ist in den Betula humilis-reichen Assoziationen kleiner 
ais in den Kraut-Gras-reichen. Diese letztere Erscheinung, wie auch 
das merkwiirdige Verhalten der Cardamine, Epipactis und beider 
Pedicularis-Arten wurden auch in den Aulacomnium-rcichcn Mooren 
beobachtet (siehe oben, S. 27). Auch hier kónnen diese Erscheinun- 
gen nur durch die Konkurrenz mit Betula humilis erklart werden.

Die bewaldeten Betula humilis-Assoziationen unterscheiden sich 
von den waldlosen durch hóhere Konstanz der Trockenheits-Zeiger 
und eine niedrigere Konstanz der Feuchtigkeits-Zeiger. Also ahn- 
liche Erscheinungen wie in den Aulacomnium-Mooren (siehe oben,
S. 27).

Die Erscheinung der Waldschicht ist mit der Erhóhung der 
Konstanz der Trockenheitszeiger und Verminderung der Konstanz 
der Feuchtigkeitszeiger verbunden.

Die bewaldeten Betula humilis-reichen Assoziationen ent- 
wickeln sich aus den entsprechenden waldlosen und gehen spater 
in die Aulacomnium-reichen iiber.

Die waldlosen Betula humilis-reichen Assoziationen haben auf 
dem Moore bei Tatitschewo eine weite Verbreitung. Hier finden 
wir einen mehr oder minder breiten, von dieser Assoziationsgruppe 
gebildeten Giirtel. Dieser letztere grenzt nach auBen an die Aula- 
comnium-reichen Assoziationen. Nach ihnen grenzt dieser Giirtel 
an einen sehr eigentiimlichen Assoziationskomplex, der den zen- 
tralen Teil des Moores einnimmt. Hier kónnen wir einen regel- 
maBigen Wechsel von groBen Bulten und Schlenken beobachten. 
Die Hóhe der Bulten erreicht bis zu 40 cm. Sie sind mitunter 
mehr oder weniger rund und haben einen Durchmesser von 2 m 
und mehr. Ófters haben sie das Aussehen von wirklichen Hoch- 
moorstrangen, dereń Lange die Breite mehrmals iibertrifft. Die 
langen Achsen dieser Strange bilden ebenso wie auf den 
Hochmooren einen rechten Winkel mit der Richtung der Neigung. 
In den Zwischenraumen der Bulten liegen nasse Schlenken. Ein 
Beobachter, der die Schlenkenkotnplexe auf den Hochmooren mit 
ihrer Vegetation gut kennt, staunt iiber die ungewóhnliche Kombi- 
nation der Niedermoorvegetation und eines den Hochmooren eige- 
nen Mikrorelifs.

Auf den Bulten dieses Komplexes haben verschiedene Campto- 
thecium-reiche Betula /zumi/fs-Assoziationen eine weite Verbreitung. 
Die Hauptassoziation in den Schlenken besteht aus Carex limosa 
und Drepanocladus vernicosus.

Die mittlere Anzahl der Arten in den Camptothecium-rzichzn 
Wald oder Zwergstrauchassoziationen ist 21.6, also kleiner ais 
in den Aulacomnium-reichen Assoziationen.
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Man kann folgende Verhaltnisse der Assoziationen in der 
Kraut-Gras-reichen Gruppe (Tabelle 7) beobachten: In den Carex 
paradoxa- und Aspidium Thelypteris-reichen Assoziationen haben 
die Trockenheitszeiger eine gróbere Konstanz und die Feuchtig- 
keitszeiger umgekehrt eine kleinere ais in den Menyanthes- und 
Carex filiformis-reichen. Die Beobachtung in der Natur zeigt, dab 
das zweite Assoziationspaar in feuchteren Bedingungen gedeiht, 
ais das erste. Bei der Vergleichung mit den Aulaco mnium-r cichcn 
Assoziationen kónnen wir sehen, (siehe ober, S. ??), daB in beiden 
Fallen die ókologischen Verhaltnisse der entsprechenden Asso
ziationen mit demselben Moose die gleichen sind.

D ie  A u l a c o m n i u m - r e i c h e n  A s s o z i a t i o n e n :
Zunahme

der
Feuchtigkeit ,,

Die Carex paradoxu-r<t\chen Assoziationen 
Die Menyanthes-reichen Assoziationen und 
Die Carex filiformis-reichen Assoziationen

D ie  C a m p t o t h e c i u m  - r e i c h e n  A s s o z i a t i o n e n :
I Die Carex paradoxa-reichen Assoziationen und 
l Die Aspidium Thclypteris-Tcichen Assoziationen 
l Die Menyanthes-reichen Assoziationen und 
l Die Carex filiformis-reichen Assoziationen

Zunahme
der

Feuchtigkeit

Die ókologischen Verhaltnisse der einzelnen Assoziationen in 
den Betula humilis-reichen Gruppen kónnen wegen zu geringer 
Anzahl der Probeflachen schwerlich erklart werden.

Die Camptothecium-reichen Moore wurden unter dem Namen 
„Camptothecietum“ von K r e y e r  (26) und O n o s c h k o  (30) 
beschrieben.

Die Camptothecium-reichen Kraut-Gras-Assoziationen.

Diese Assoziationsgruppe spielt auf den Mooren nur eine ganz 
untergeordnete Rolle. Sie wurde nur im zentralen Teile des Moores 
bei Tatitschewo angetroffen.

Eine machtige zusammenhangende Decke von Camptothecium 
nitens und eine ziemlich lichte Grasschicht, meistens aus Carex 
rostrata, das sind die Hauptmerkmale dieser Assoziationsgruppe. 
Nicht selten finden wir noch unter Carex rostrata eine Schicht aus 
Menyanthes trifoliata.

Diese Gruppe unterscheidet sich von den Camptothecium- 
rcichen Wald- oder Zwergstrauch-Assoziationen durch ein be- 
deutend hóheres Grundwasserniveau (18,5 cm gegen 30 cm) und 
harteres Grundwasser (22 deutsch. Grade gegen 16,8). Der Pro- 
zent-Gehalt von CaC03 erreicht in dieser Gruppe sein Maximurn, 
namlich 130 mg. pro Liter. Durch diese aufierordentlich ungiinsti-
Feflde, Repertorium , Beihefr, LY1. 4
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gen Bedingungen erklart sich eine groBe Armut der Artenzusam- 
mensetzung. Die mittlere Anzahl der Arten auf 1 qm ist hier nur 
15,6. Die Verminderung der Artenzahl in dieser Gruppe im Ver- 
gleich mit den Camptothecium-rtichen Betula Au/nifts-Assoziationen 
trotz den viel giinstigeren Konkurrenzverhaltnissen (Fehlen des 
dichten Betula Aw/nf/f-s-Bestandes) muB auf die sehr rauhen Be
dingungen zuriickgefuhrt werden. Die Feuchtigkeits-Zeiger er- 
reichen eine hóhere Konstanz in den Kraut-Gras-reiehen Asso- 
ziationen ais in den Wald- oder Zwergstrauch-reichen. Die Trocken- 
heits-Zeiger fehlen hier ganzlich. (Tabelle 14). Die wichtigste 
Assoziation dieser Gruppe ist die mit Carex rostrata und Camp- 
tothecium nitens. Sie bildet auf dem Moore bei Tatitschewo einen 
breiten Streifen, der sich vom Norden nach Siiden erstreckt, und 
wahrscheinlich einen verlandeten DurchfluB im Moore darstellt. 
Nur durch diesen Umstand kann man eine nicht unbedeutende Bei- 
mischung von Sand zum Torf erklaren.

Die Drepanocladus-reidien Kraut-Gras-Assoziationen.

Diese Assoziationsgruppe nimmt auf dem Moore bei Tati
tschewo eine nur etwas kleinere Flachę ais die Camptothecium- 
reichen Betula /////«jfc-Assoziationen ein. Auch auf den benach- 
barten Mooren am linken Ufer der Jachroma; bei Konschinino ist 
sie ziemlich verbreitet. Sie wurde von mir auch auf dem Moore 
bei Losinino am rechten Ufer der Dubna im Kr. Leninsk be- 
schrieben, wo sie wahrscheinlich, wie auch auf den Mooren des 
linken Ufers der Dubna, eine weite Verbreitung hat.

Ein zusammenhangender Teppich von Drepanocladiis verni- 
cosus und eine ziemlich lichte Schicht von Carices (ófters Carex 
limosa und Carex diandra) — das sind die Hauptmerkrnale der 
Morphologie dieser Assoziationsgruppe. Selten finden wir hier 
noch eine lichte Schicht von niedrigem, gewóhnlich nicht iiber 1 m 
hohem, unterdriicktem und sterilem Phraginites.

Diese Assoziationsgruppe unterscheidet sich durch ein hohes, 
wahrend der Vegationsperiode stabiles Grundwasserniveau (12,5 
cm nach der Beobachtung von S. W. Ka t z  auf dem Moore bei 
Tatitschewo*) und ein hartes (20—21 deutsch. Grade) Grundwasser 
mit hohem Gehalt von CaC03 (150—130 mg pro Liter). Der 
hohe Gehalt von CaC03 in Verbindung mit der uberflussigen 
Feuchtigkeit und dem Fehlen der Wasserbewegung fiihren zur Ent- 
stehung sehr ungiinstiger Vegetationsbedingungen. Die schwache 
Entwickelung und das niedrige Wachstum von Carex limosa in den 
Schlenken des Moores bei Tatitschewo geben einen scharfen Kon
trast zu der viel iippigeren Entwickelung und dem hóheren Wachs- 
tum dieser Art in den Hochmoorschlenken, obgleich diese nur

*) Onoschko (30) fiihrt fast dieselbe Zahl (13 cm) fur das Moor bei Kon
schinino an.
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Spuren von Mineralverbindungen enthalten. Das kann nur auf den 
hohen Gehalt von CaC03 zuriickgefuhrt werden, da die Feuchtig- 
keitsverhaltnisse in beiden Fallen gleich sind. Die schadliche Wir- 
kung des CaC03 zeigt sich noch in der friiheren Austrocknung und 
Vergilbung der Spitzen der Stengel, der Blatter und sogar der 
ganzen Individuen. Schon Mitte Juli wundert sich der Beobachter 
iiber die grauen und gelblichen Farbentóne, welche in den Carex 
fzT/zosfi-Schleinken herrschen. Ende August ist die groBte Halfte 
der Pflanzen schon tot. Diesen ókologischen Bedingungen gemaB 
zeigt die Artzusammensetzung dieser Gruppe folgende Eigentiim- 
lichkeiten: (Siehe Tabelle 14).

1. Die Zahl der Arten erreicht hier ihr Minimum, nur 12,7 
auf 1 qm.

2. Einige der Zeiger der uberfliissigen Feuchtigkeit, die auBer- 
dem einen hohen Gehalt von CaCOs ertragen (Carex limosa,Carex 
diandra, Eriophorum angustifolium, Stellaria crassifolia und Dre- 
panocladus uernicosus), erreichen hier die hóchste Konstanz. Es 
ist merkwiirdig, daB fiir solche Feuchtigkeits-Zeiger wie Cardamine 
pratensis das Optimum der Feuchtigkeit bei einer solchen chemi- 
schen Zusammensetzung des Wassers in dieser Assoziationsgruppe 
schon iiberschritten ist. Es liegt wahrscheinlich in den Campto- 
łhecium-reichen Kraut-Gras-Assoziationen.

Das hier Gesagte bezieht sich nur auf die kalkreichen Drepano- 
cladus vernicosus-Moore im Tale des Flusses Jachroma. Hier 
spielt die Carex Umosa-Drepanocladus ytz/zfcos^s-Assoziation eine 
auBerordentlich wichtige Rolle in der Drepanocladus-reichen Asso
ziationsgruppe. Merkwiirdig ist, daB Carex diandra hier nur ver- 
einzelt auftritt und niemals in der Vegetationsdecke dominiert.

Auf den Niedermooren am Flusse Dubna, die ich nur eine 
ganz kurze Zeit und in wenigen Punkten untersucht habe, liegen 
die Verhaltnisse anders.

Die Anzahl der Arten auf 1 qm in dieser Assoziationsgruppe 
ist bedeutend groBer, ais auf den Mooren der Jachroma. Das kann 
man schon deutlich aus wenigen Aufnahmen der Tabelle Nr. 11 
ersehen.

Auf den Mooren bei Dubna spielen verschiedene Moos- (unter 
ihnen auch Drepanocladus-) reiche Care x ras trata- und besonders 
Carex diandra-Assoziationen eine hervorragende Rolle. Daneben 
treten die Carex limosa-Assoziationen stark zuriick.

Diese Eigentiimlichkeiten der Vegetation der Moore an der 
Dubna miissen wahrscheinlich auf das nahrstoffreichere Grund- 
wasser mit geringerem Gehalt von CaC03 und wenigstens stellen- 
weise auf den ZufluB des frischen Wassers zuriickgefuhrt werden. 
Weitere Gntersuchungen dieser Moore konnen diese Voraussetzun- 
gen unterstiitzen. Die hier behandeite Assoziationsgruppe ent- 
wickelte sich auf den Mooren im Tale der Jachroma wahrscheinlich 
unmittelbar durch die Verlandung stehender kalkhaltiger Ge- 
wasser, die jetzt spurlos verschwunden sind. Auf den Mooren an 
der Dubna entwickelt sie sich gewohnlich aus den sehr nassen,

4*
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Calliergon giganteum-reichen Kraut-Gras-Assoziationen bei der Ver- 
festigung des fliissigen Torf es und bei der Erhóhung und Aus- 
trocknung der Mooroberflache.

Das weitere Schicksal dieser Gruppe ist eine Umwandlung 
teils in die Betula hu milis-Assoziationen, teils in andere trockenere 
Assoziationsgruppen und endlich in die bewaldeten Niedermoore.

Die Calliergon gigant* wn-reidien Kraut-Gras-Assoziationen.

Diese Assoziationsgruppe, welche auf den Mooren an der 
Dubna anscheinend eine groBe Verbreitung hat, wurde nur ganz 
oberflachlich untersucht. Sie enthalt eine groBe Menge von ver- 
schiedenen Assoziationen, von denen nur einige mit wenigen Auf- 
nahmen in der Tabelle reprasentiert sind.

Calliergon giganteum bildet hier gewóhnlich eine halbeinge- 
sunkene unterbrochene Decke. Die oft vorhandenen freischwim- 
menden oder festwurzelnden Wasserpflanzen weisen auf die Ent- 
stehung dieser Assoziationsgruppe aus den Wasserpflanzengesell- 
schaften hin.

Die Feldschicht ist in den von mir besuchten Stellen haupt- 
sachlich aus Carex diandra, seltener aus Menyanthes und Carex 
rostrata gebildet.

Diese Assoziationsgruppe ist sehr naB und oft unbetretbar. 
Das Grundwasser steht immer an der Oberflache und sogar an 
den trockeneren Stellen sinkt der Mensch beim Stehen nach wenigen 
Minuten bis an die Kniee ins Wasser ein.

Wahrscheinlich entwickelt sich diese Gruppe, wenigstens teil- 
weise, bei der Verlandung verhaltnismaBig nahrstoffreicher und 
nicht zu harter Gewasser.

Die Sphagnum Warnstorfii-reidien Assoziationen.

Diese sehr interessante Assoziationsgruppe, die leider nur 
ganz oberflachlich untersucht werden konnte, spielt im untersuchten 
Gebiete eine ziemlich groBe Rolle.

Das gemeinsame Merkmal, das die zahlreichen, zu dieser 
Gruppe gehorenden Assoziationen vereinigt (in der Tabelle sind 
nur wenige dargestellt), ist die zusammenhangende Decke von 
Sphagnum Warnstorfii.

Man kann hier die waldlosen Betula humilis-Assoziationen, die 
bewaldeten Kraut-Gras- oder Betula humilis-reichen Assoziationen 
usw. unterscheiden.

Die geringe Anzahl der Probeflachen erlaubt leider nicht die 
Konstanzzahlen dieser Gruppe anzufiihren, und die Unterschiede 
von den anderen Gruppen fest?ustellen.
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Diese Gruppe spielt eine wichtige Rolle ais Zwischenglied 
unter den verschiedenen Niedermoorgruppen und Ubergangsmoor- 
Assoziationen, in welche sie sich im Laufe der Zeit verwandelt. 
Nach K r e y e r  (26) venvandeln sich das „Camptothecietum“ und 
das „Aulacomnietum“ im Laufe der Zeit in die Sphagnum Warns
torfii- Moore, was auch ich beobachtete. In dem von mir unter- 
suchten Herbarmaterial aus dem óstlichen europaischen RuBland 
(Gouv. Wjatka) und dem nord-óstlichen (der Oberlauf der Pet- 
schera) kommt Sphagnum Warnstorfii haufiger ais in der mittel- 
russischen Flora vor. D. A. G e r a s s i m o f f  (17) fiihrt ziemlich 
oft die Sphagnum Warnstorfii-reichen Moore an den westlichen 
Abhangen des mittleren und sudlichen Urals an. Spater (18) 
schreibt derselbe Forscher, daB diese Art in MittelruBland viel 
weniger verbreitet ist, ais im sudlichen und mittleren Ural, wo 
sie auf den Niedermooren auBerordentlich haufig ist. Also stellen 
die Sphagnum Warnstorfii-reichen Moore in OstruBland einen 
haufigen Vegetationstypus dar.

Die Klassifikation der Assoziationen.
Die in der russischen Literatur existierenden Klassifikation en 

beziehen sich entweder auf die Sphagnuminoore allein oder auf 
die Moore iiberhaupt. (Sphagnum- und Niedermoore.) Die Fest- 
stellung der Moortypen ist auf die Vegetation selbst, auf den Nahr- 
stoffgehalt und auf die Art der Entstehung gegriindet. Die Vege- 
tationstypen haben uberall einen weiten Umfang und stellen sehr 
undeutliche und vage Einheiten oft nomina nuda ohne konkreten 
Inhalt dar.

Der Grund liegt darin, daB gute und volle Beschreibungen der 
Assoziationen fehlen. Meistens finden wir nur ganz kurze frag- 
mentarische Beschreibungen von k o l l e k t i v e n  Pflanzengesell- 
schaften (Sammelassoziationen) oder iiberhaupt keine. Ais Bei- 
spiel solcher nomina nuda kann ich die „olschanniki-“ (=  Alneta 
glutinosae) bei D o k t u r o w s k i  (11) anfiihren, die an tiypnum  
(was fur tiypnum?) reich sind. Die Aluus glutinosa-Moore haben 
in der Regel nackten Boden oder sind an Moosen arm (siehe oben). 
Solche an ,fiypnum “ reiche Alnus-Moore wie bei D o k t u r o w s k i  
ohne irgend eine Besehreibung der Vegetation stellen ohne Zweifel 
nur Gedankenprodukte dar.

Man karm zahlreiche Beispiele solcher Art in der russischen 
Literatur finden. Aber Mangel an Raum erlaubt es mir nicht, sie 
naher zu besprechen.

Ich will hier nur das interessante „ S c h e ma  d e r  E n t w i c k e -  
l u n g  d e r  P f l a n z e n f o r m a t i o n e n  in A b h a n g i g k e i t  von  
den  F e u c h t i g k e i t s b e d i n g u n g e n  in v e r s c h i e d e n e n  
B o d e n g e b i e t e n “ (1Q) von M. P. G r i g o r i e f f  ausfiihrlicher 
besprechen, da das Gebiet der Untersuchung teilweise mit meinem 
zusammenfallt.
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Wie es aus der Tabelle von G r i g o r i e f f  zu ersehen ist, 
hat jede ,,Formation“*) in den verschiedenen Bodengebieten einer 
ziemlich begrenzten und nach ihrem Klima einheitlichen Provinz 
eine verschiedene Artenzusammensetzung. Z. B. sind fur die 
„Pinus-sphagnum-Formation" im Gebiete des Podsolbodens Cassan- 
dra calyculata und Vaccitiium oxycoccus angefiihrt, die in den 
anderen Bodengebieten fehlen(?!). Eriophorum vaginatum fehlt 
im Gebiete des Podsolbodens (! ?) und ist fur die anderen Gebiete 
angefiihrt.

Nach meinen eigenen Untersuchungen sind diese drei Pflanzen 
uberall an den Mooren MittelruBlands sehr haufig, ganz gleich ob 
die letzteren in diesem oder jenem Bodengebiete liegen. Daneben 
ist Eriophorum vaginatum im Gebiete des Podsolbodens auf den 
Sphagnum-Mooren die wichtigste Pflanze.

Die „Pinus-sphagnum-¥oxma.iion“ von G r i g o r i e f f  gehort 
zu den e c h t e n  F i o c h m o o r g e s e l l s c h a f t e n ,  die, wie es 
schon lange und iiberall anerkannt worden ist, direkt vom Klima 
beeinfluBt werden und nach meinen Beobachtungen schon auf 
friiheren Entwickelungsstadien vom Einflusse des umgebenden 
Bodens unabhangig sind. Auch auf den nicht zu kleinen und 
von tiefen Quellen ernahrten Niedermooren auBert sich der Einflufi 
des umgebenden Bodentypus nur in der verhaltnismaBig engen 
Randzone der Moore.

Die „Formationen“ , die der Autor anfiihrt, stellen meistens 
in der Natur nicht vorkommende Artenkombinationen dar — z. B. 
die „Sphagnum-Carejc-Formation‘‘ mit Sphagnum fuscum ( Ho c h -  
m o o r a r t ! )  und Care x vesicaria (a n s p r u c h s v o 11 e P f l a n z e  
d e r  N i e d e r m o o r e  !), oder die ,,Juniperus-Yormation“ mit 
Sphagnum teres, oder die Gesellschaft mit Sphagnum Dusenii 
( H o c h m o o r a r t ) ,  Ceratophyllum demersum und Lemna irisul- 
ca (!??).

Die Gesellschafien solcher Art sind ohne Zweifel Produkte 
einer Kabinettsarbeit. In der Natur existieren sie nicht.

Nur einige Beispiele der Moorgesellschaften, welche W. R. 
W i l l i a m s  in seiner „Bo d e n k u  n d e “ beschreibt. Auf den 
Sphagnuimnooren der Wasserscheiden treffen wir unter anderen 
Agrostis alba (?!), Agrostis canina (?). Scheuchzeria palustris 
(die echte Hochmoorpflanze!) fehlt oder ist auBerst selten, Ledum 
paiustre und andere Hochmoorericaceae fehlen ganzlich (39, Kap. 
XI, S. 388).

Fur dic Sphagnummoore, welche das Endstadium der Ent- 
wickelung einer Wiese darstellen, fiihrt Prof. W i l l i a m s  unter 
anderen noch soiche Pflanzen, wie Orchidaceae ( N i e d e r m o o r -  
a r t e n ! ) ,  wieder Agrostis alba, Calamagrostis epigeios(!P — 
P f l a n z e  d e s  W a l d b o d e n )  und andere an (39, Kap. VI, S. 
197).

*) Das Wort „Formation“ wie iiberall in den friilieren russischen Arbeiten, 
ist hier im Sinne von „Pflanzengesellschaft" gebraucht.
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Auf den Seiten 181 und 182 (39, Kap. VI) besehreibt Prof. 
W i l l i a m s  die Umwandlung einer Wiese in das Hochmoor. 
Die Succession geht durch das Stadium des Wiesen- und Alnus- 
Salix-Moores (!?) weiter durch „das griine Moosmoor“ mit Vacci- 
niuum Myrtillus und Yaccinium vitis idaea (Waldpflanzen!) und 
mit den „griinen Moosen — Ly co podium (?), Polytrichum, Hyp- 
num“ zum Hochmoore. Trotz meiner Achtung vor den glanzenden, 
scharfsinnigen, aufierst origineilen und fruchtbaren Theorien des 
hochgeehrten Herrn Prof. W i l l i a m s  muB ich sagen, daB die 
Pflanzengesellschaften und ihre Successionen nicht in den Arbeits- 
kabinetten, wie es bei W i l l i a m s  der Fali ist, ausgedacht werden 
diirfen, sondern auf Grund exakter Untersuchungen in der Natur 
festgestellt werden sollen.*) Man kann zahlreiche Beispiele sol- 
cher Art in W i l l i a m s  „Bodenkunde“ finden. Ich will noch be- 
merken, daB bei Prof. W i l l i a m s  die Data vom Ort und sogar 
geographischem Gebiete, wo er die eine oder die andere Er- 
scheinung beobachtet hat, uberhaupt fehlen.

Die floristische Klassifikation der Pflanzengesellschaften in 
meiner Arbeit ist auf Grund der dominierenden Arten und Pflan- 
zen-Zeiger aufgebaut. Leider ist sie nicht bis zu den einzelnen 
Assoziationen fortgefiihrt, da die Anzahl der Probeflachen dafiir 
zu gering ist. Auch die Calliergon giganteum- und Sphagnum 
Warnstorfii-rcichen Assoziationsgruppen sind nicht hinreichend un- 
tersucht, daB die Konstanz errechnet werden kónnte.

Bei der Vereinigung der Assoziationen in Gruppen richtete ich 
mich nach folgenden Prinzipien:

1. Die G r u p p e n  g r ó B e r e s  U m f a n g s  sollen sich von- 
einander móglichst scharf durch die Artenzusammensetzung und 
Ókologie unterscheiden. Das wird dadurch erreicht, daB die domi
nierenden Moose oder — wo sie fehlen — die dominierenden Blii- 
tenpflanzen mit enger okologischer Amplitudę gróBtenteils zur 
Feststellung dieser groBen Gruppen dienen.

Die Moose, wie es schon von K r e y e r  (26) richtig gezeigt 
wurde, sind besonders gegen einige Standortsfaktoren empfind- 
lich und bestimmen daher den Standort (Feuchtigkeit und chemische 
Bedingungen, nicht aber die Aration) am besten. Wenn wir zur 
Feststellung der gróBten Einheiten die standortsvagen Bluten- 
pflanzen benutzten (z. B. Menyantlies łnfoliata), so wiirden diese 
Einheiten ziemlich heterogen und voneinander wenig verschieden 
sein.

2. Zur F e s t s t e l l u n g  d e r  k l e i n e r e n  E i n h e i t e n  be
nutzten wir die Bliitenpflanzen, die im Allgemeinen mehr standorts- 
vag, ais die Moose sind. Dabei wurde der Vorzug den standorts- 
treueren dominierenden Arten gegeben. Die Baume wurden nur 
selter, zur Feststellung der Gruppen herbeigezogen, da sie mehr 
standortsvag sind ais die anderen Pflanzen.

*) Auch Prof. W. W . A i e c h i n  (2 s. 84) hat gegen „die durchaus unmóg- 
lichen Kombinationen der Pflanzen" die Wi l l i ams auf den Wiesen besehreibt, 
eine ausfuhriiche Kritik gerichtet.
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3. Die A n o r d n u n g  d e r  g r o B e n  A s s o z i a t i o n s g r u p -  
pen  u n d  d e r  k l e i n e r e n  i n n e r h a l b  d e r  e r s t e r e n  ist auf 
Grund der Konstanz der Zeiger und folglich der Ókologie durch- 
gefiihrt Im Allgemeinen nimmt die Konstanz der Feuchtigkeits- 
Zeiger und der Zeiger des harten, an CaCo3 reichen Wassers, 
in den Tabellen (wie auch folglich die Hartę des Wassers, Ph und 
die Feuchtigkeit) von oben nach unten zu. Umgekehrt nimmt die 
Konstanz der Zeiger des nahrstoffreichen Torres und der Trocken- 
heit in derselben Richtung ab. Die Ausnahme, welche die Betula 
hnmilis-rcic\wr\ Assoziationen darstellen, wird durch die Kon- 
kurrenz erklart (siehe Seite und ). In der Tabelle 14 sind
auch die Grundwasserstande (die Mittelzahlen aus 3 Messungen 
fiir jede Assoziation), die Mittelwerte von Ph (kolorimetrische 
Bestimmung), die Hartę in den Gr. und der Gehalt von CaCo3 
in mg pro Liter im Grundwasser (nach W i n k l e r )  angegeben.

Wie es aus der Tabelle zu ersehen ist, verhalten sich die 
Zeiger im Ganzen sehr regelmaBig. Die nicht zahlreichen Un- 
regelmaBigkeiten konnen, wie es schon oben gesagt wurde, auf die 
Methoden selbst zuriickgefiihrt werden. Z. B. fehlen einige Zeiger 
der Trockenheit, die in den Aulacomnium- und Camptothecium- 
reichen Assoziationen eine geringe Konstanz erreichen — wie Rubus 
saxatllis, Trientalis europaea, Hylacomium triquetrum, in den 
trockeneren Carex paradoj«z-reichen Assoziationen vollkommen. Das 
hat seinen Grund in der kleinen Anzahl der Aufnahmen (in den 
Carex paradoxa-reichen Assoziationen z. B. nur 12 Probeflachen). 
Unterdessen sind die Aulacomnium-reichen Assoziationen mit 49 
Aufnahmen reprasentiert, die Camptothecium-reichen Wald- oder 
Zwergstrauch-Assoziationen mit 72 Aufnahmen. Bei der VergróBe- 
rung der Anzahl der Aufnahmen der Carex paradoxa-reichen Asso
ziationen sollten ohne Zweifel diese seltenen Arten eine hóhere 
Konstanz zeigen ais in den zwei anderen Assoziationsgruppen. 
Auch viele andere UnregehnaBigkeiten sollten bei der Ausgleichung 
der Anzahl der Probeflachen in den verschiedenen Assoziations
gruppen auf ahnliche Weise wegfallen. Wenn eine andere wichtige 
Bedingung erfiillt wurde, daB die Probeflachen aller der gleichen 
Gruppe angehórenden Assoziationen am selben Orte aufgenommen 
waren, so wiirden wahrscheinlich auch andere UnregelmaBigkeiten 
im Verhalten der Zeiger wegfallen.

Ich muB noch bemerken, daB die Bestimmung des Grund- 
wasserstandes bei der Schatzung des Feuchtigkeitsgrades eines 
Standortes in den meisten Fallen nutzlos ist, wie es aus der Ta
belle zu ersehen ist, da hier noch einige andere wichtige Fak- 
toren, wie Aufsaugungsvermógen des Torfes und andere in Be- 
tracht gezogen werden sollten.

Also ist diese K l a s s i f i k a t i o n  auf den d o m i n i e r e n d e n  
A r t e n  und auf den q a n t i t a t i v e n  M e r k m a l e n  (Konstanz 
der Zeiger) gebaut. Eine solche Klassifikation ist fiir die hier 
behandelten Vegetationstypen besser ais diejenige, welche sich auf
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den qualitativen Merkmalen — Fehlen oder Vorhandensein der 
Charakterarten — grundet.

I. B r a u n - B l a n q u e t  (8, S. 140) sagt, daB „weder die 
Upsalakonstanten, noch die dominierenden Arten, noch eine Kom- 
bination beider, vermógen die floristische Verwandtschaft zum 
Ausdruck zu bringen."

Gerade d ie  d o m i n i e r e n d e n  A r t e n  und die K o n s t a n z  
(im Sinne der Upsalaer Schule) d e r  Z e i g e r ,  ob sie zu den do
minierenden Arten oder zu den Upsalaer Konstanten oder nicht 
konstanten Arten gehóren, sind die beste Basis der Klassifikation 
der Pflanzengesellschaften. „Floristisch verwandte Assoziationen, 
im Verband zusammengefaBt, zeichnen sich — nach B r a u n - B l a n -  
q u e t  — durch Verbandscharakterarten . . . aus“ (8, S. 141).

Aus meiner Tabelle kann man sehen, daB nicht nur in den ein- 
zelnen Assoziationen, sondern auch in den groBen Assoziations- 
gruppen diese „Charakterarten" iiberhaupt fehlen. Auch von der 
„charakteristischen Artenkombination", die nach B r a u n  (8) die 
Basis der floristischen Klassifikation sein soli, kann in unseren 
Assoziationen und Gruppen keine Rede sein. Aiso kónnen weder 
diese „charakteristische Artenkombination", noch „Charakterarten" 
ais Basis zum Aufbau der floristischen Klassifikation der Mikro- 
assoziationen gelten. Nur die d o m i n i e r e n d e n  A r t e n  und d i e  
K o n s t a n z  d e r  Z e i g e r  kónnen ais einwandfreie Basis fur solche 
Klassifikation dienen.
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Tabelle 10

Die Camptothecium nitens-re\cher\ Kraut-Gras-Ass-en
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Probeflachen 1 qm 1 2 3
n 1 Bełula humilis . . 1 1 _

2 Betula pubescens........................ — — 1
3 Salix r e p e n s ............................. 1 — 1
4 Va.ccin.ium oxycoccus . . . — 1

g5 Calamagrostis neglecta . . 1 — —
6 Carcx chordorrhiza . . . 1 — 1
7 Carex diandra ................... — 1 —

8 Carex dioica — 1 1
9 Carex filiformis 3 3 2

10 Carex limosa . — 1 —
11 Carex paradoxa . — — —

12 Carex rosirata ................... 1 1 1
13 Eriophorum angustifolium __ — 1
14 Eriophorum vaginatum — —
15 Phragmites communis . . . . 1 — 1
16 Poa praiensis . . . . . . — — 1

h 17 Cardamine praiensis . . . . — 1 —
18 Comarum palustre 1 — —
19 Epilobium palustre . 1 1 —
20 Epipactis palustris . . — 1 1
21 Eąuisetum Heleodiaris . . . . 1 — —

22 Galium p a lu s tr e ................... 1 — 1
23 Galium uliginosum . . 1 1 1
24 Gymnadenia conopea . . — — —
25 Lydinis flos c u c u li ................... — — —
26 Meiiyanthes trifoliata . . . . 1 1 3
27 Ophrys m y o d e s ........................ — — —
28 Pedicularis palustris . . — — —
29 Peucedanum palustre . 1 — 1
30 Pirola rotundifolia . — — —
31 Polygonum B istorta ................... — — —
32 Rumex acetosa . . 1 1 —

33 Saxifraga Hirculus . 1 1 1
34 Stellaria crassifolia . . . — — —
35 Stellaria glauca . . . . 1 —

b36 Acrocladium cuspidatum — — —

37 Braćhythecium rivulare 1 — —
38 Bryum pseudotriąuetrum . — — —
39 Camptothecium nitens . . 5 5 5
40 Drepanocladus vernicosus . . i — —

Anzahl der Arten auf 1 qm . . 20 14 17
Mittlere Anzahl der Arten der
A ssoziationen............................. 17.0 17.0
Mittlere Anzahl der Arten der
Assoziationsgruppe....................

Alle Probeflachen: Moor bei Tatistschewo im



Kr. D
m

itroff —
 (11/VII. 24, 

1, 2. 4/VIH
. 24).

wO 1 Ol M I I ------- 1 1 1 I I  I I 1 1 - 1 1 ' 1 — 1 — W 1 — 1 — 1 1 1 M l i * .

CO — Ol 1 1 | 1 I 1 1 I I  I I I ----*1 1 1 - I  1 1 l w i ------- 1 1 l 1 1 1 — (Jt

oo 1 Ol I I I 11 - 1 1 1 1 M I I -  | - 1 1 1 1 -  I I  1 1 w 1 ---- I I 1 1 l i l i o
C arex 
rostrata-o 1 Ol 1 1 I I  1 —— 1 1 1 i I I  1 1 1 - 1 I I  | -  1 1 I I  w 1 ------- 1 1 I I I - M Oo

Ol co 1 Ol 1 I I  I I  — — 1 1 1 - I I I 1 1 - M* 1— , -  I I  I I  w 1 ------- 1 1 i I I  1 to 00 Camptothe- 
cium-Assoz

8
N3N3 N-1 Ol I I  - I I - - 1 1 1 - - I  1 I l - l l —‘ ‘ CO — 1 mm 1 i - 1 | MM© 2;  co
toCO Ol 1 1 - 1  1 - - - 1 1 - I I - 1 -  1 1 - -  1 — M-M- — | OJ MM M- — — | i -

10121 Cj i
ET ;

s 1 Ol 1—1 “  ' —1 “  “ 1 1 - 1  1 i | ---- I - I I 1213 M* —
1-ł 1 2. n3" 105 [
>  (

X 1 Ol M I I I  — 1 1 1 M M 1 -  1 M I I — — 1 1 1 w 1 — — — 1 l l l —S
C arex 
rostrata-
Menyanthes

O ,N 1,
5’
o*

00 1 Ol M I I ------- l 1 1 M M 1 ---- -  1 I | — MM W 05316.C M*05 1 Ol M I I - - - i 1 1 I I  c l 1 - - I I - I — — 1 1 1 00 1 — to — 1 -  1 I I I - S
»*M05 1 Ol 1 I !  1 1 - - 1 1 — 1 £*l | -N- I I - I >— *“* l 1 MM CO 1 1 MM 1 1 1 I I I - S Camptothe- 

cium-Assoz.
s 1 45* I I  I I  1 — 1 i 1 I I  * 1 1 - - I — . N I M I  —  1 -  1 1 1 1 - O

15.6

10018.7

—‘ roo oo — _  — co _  oi *--*100 oi oi oo 01 co — o  — a> to oo 4̂  co ^-cooo —0)05 0005piO^JM05|0 — 05005N301— OOOO) — o —‘0000000tcę>j<l0)ęo^-0)00 — 
Njro^-jtoo bic^N JO itorooiobiototcoototooto^*^ kjui^bitobototo^toto

Alle Asso- 
ziationen

a
ćd

i0»I3
CD
o
3"
CD3
7Ś-z0)c
r
Q30)W H
>  o*W SW s
a>
3  -  

O

a
fl>

Zo

an

PTwcfl>
Oo
?O)•"t3n>B(V3tn

(Ji(O



60 N. I. Katz.

T a b e lle  11
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Probeflachen I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
n 1 Betula humilis . . . _ 1 1 _ 1_ _ _ — — — — _ _ _ _ _ __

2 Pinus silvestris 1
3 Salix repens . . .  . . . — — — — — — — — —— —— — 1 —— — — -
4 Yaccinium oxycoccus 1

g 5 Agrostis alba . . .  . . — — — — — 1 -
6 Calamagrostis neglecta ——— — 1 1
7 Carex chordorrhiza — —— — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Carex diandra . . . . — — 1 — 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Carex dioica . 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Carex filiformis . 1 2 — — — — 1 1 1 — 1 — — — _ — — — — 1
11 Carex limosa . . . . 2 1 2 2 1 1 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
12 Carex rostrata ............................. 3 3 3 3 1 1 — — — — 1 — — — — — — — — —
13 Eriophorum angustifolium . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — --- 1 1
14 Eriophorum latifolium . . . 1 1 1 1 1
15 Eriophorum vaginatum I
16 Phragmites communis . — — — — — — 2 2 — — — — — — —— — — — —

h 17
18 Galla p a l u s t r i s ........................
19 Cardamine prałensis . . . 1 ] 1 — 1 1 1 1 1 — 1 I 1 1 1 1 1 — 1 —
20 Cicuta v i r o s a .............................
21 Comarum palustre . . . 1 1 —
22 Epilobium palustre . . — 1
23 Epipactis p a lu s tr is ...................
24 Eąulsetum Heleocharis . . . — — — - 1 —
25 Galium p a lu s tr e ........................ I 1 1 — 1 1 1 — — — — — 1 1 — — — — _

26 Galium triflorum . . .
27 Galium uliginosum . . 1
28 Gymnadenia conopea
29 Lycopus europaeus ................... — — — — 1 — — — — — —

30 Menyanthes trifoliata . . — 1 — 1 1 3 1 1 1 —

31 Naumburgia thyrsiflora . . . — — — — 1 1
32 Pedicularis palustris — 1
33 - 1
34 Rumex a c e t o s a ........................ 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — 1 1 1 1
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C a re x  l im o s a -D r e p a n o c la d u s  
v e r n ic o s u s -  Assoziation

P h ra g m ite s  c o m m u n is -C a r e x  l im o sa -  
D r e p a n o c la d u s  v e r n ic o s u s -  Ass.

M e n y a n th e s tr i fo l ia la -D r e p a n o c ta d u s -
v e r n ic o s u s -h s s .

P h ra g m ite s  c o m m u n is -M e n y a n th e s  
ł r i fo tia ła -D r e p a n o c la d u s  
v e r n ic o s u s -  A s s .

C o m a ru m  p a lu s tr e -D r e p a n o c la d u s  
v e r n ic o s u s -  Assoziation

P h ra g m . com m  -C o m a ru m  p a lu s tr e -  
D r e p a n o c la d u s  y e r n ic o s u s -A s s .

P h  ra g m  i te s  com  m u n is -D  r e p a n o c la d u s  
v e r n ic o s u s -A s s .

Ca re x  f i l i f o r m is -M e n y a n lh e s -D r e -  
p a n o c la d u s  y e r n ic o s u s -b s s ._____
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Tabelle 11 (Fortsetzung)

Probeflachen
35
36
37
38
39
40 

le 41 
b42

43
44 
4o
46
47

S a x i j r a g a  H ir c u lu s  . 
S c u te lla r ia  g a le r ic u la ta  
S p a r g a n iu m  s im p le x  
S te lla r ia  c r a s s ifo l ia  . 
S te lla r ia  g la u c a  
T r ig lo d i in  n fa r itim a  
L c m n a  m in o r  . . . .  
B ra c h y th e c iu m  M itd e a n u m  
B r y u m  p s e d a tr ią u e tm m  
C a llie r g o n  g ig a n te u m  
C a m p to th e c ia m  n ite n s  . 
D r c p a n o c la d i is  v e r n ic o s u s  
H y p n u m  a d u n c u m  H e d w .

Anzahl der Arten auf 1 qm . . 
Mittlere Anzahl der Arten der
Assoziationen ........................
Mittlere Anzahl der Arten der 
Assoziationsgruppen . . . .
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— 1 
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I 1
10! H l l  9

II

15|12|13, 9 9 1 3 13,10

11.6

1 2 | U | l l | 1 2 | l l | 1 3

Probeflachen 1 qm: NN 1—4, 14-18 (4/VIII. 24), NN 7, 8, 29 | 33, 37 39, 48 -50  
ni/VII.24>, N \  9 -1 3 , 42, 47 (18/VII 24), NN 19-28, 35 (I7/V1II.24), NN 40, 41, 43 -46 , 
34, 51 (2/VIII. 24j — Das Moor bei Tatistschewo im Kreis Dmitrott

Probeflachen 4 qm: NN 5, 6, 36 — Das Moor bei Losinino im Kr Leninsk — (6/VII. 26).

}
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T a b e l le  11 (Forsetzung)

*) Bei der Berechnung der Konstanz und der mittleren Anzahl der Arten auł einer 
Probeflache wurden noch 20 Probeflachen zu 0.5 qm und 15 Probeflachen zu 4 qm, 
welche in der Tabelie nicht angefuhri sind, hinzugefiigt. Die Probeilachen NN 5. 6, 36 
sind bei der Berechnung auBer Aeht gelassen.

*
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Tabelle 12

Die Calliergon giganfeum-relchen Kraut-6ras-Ass-en

•
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Probeflachen 4 qin . . . . i 2 3 4 5
g 1 Agrostis a l b a ............................. — 1 — — —

2 Ćalamagrostis neglecta i 1 i 1 1
3 Carex chordorrhiza . . i — — 1
4 Carex diandra ............................. 5 4 — 1 2
5 Carex dioica . . 1 — — — —
6 Carex l im o s a ............................. 1 1 i 1 1
7 Carex roslrata ............................. 1 1 5 4 3
8 Eriophorum angusti/olium ~ 1 — —

h 9 Aspidium Thelypteris — — 1—
10 Ca!la palustris. . .  . . 1 — 1 1 —
11 Cardamine pratensis 1 1 1 1 1
12 Cicuta virosa . . 1 — — 1 1
13 Comarum palustre . . 1 _ — — 1
14 Eąuisetum Heleoćharis 1 1 — 1 —
15 Galium palustre . . 1 1 1 1 1
16 Lycapus europaeus . . . . — — 1 — —
17 Mem/anthes trifoliata . 1 5 1 5 5
18 Naumburgia thyrsiflora 1 1 I 1 1
19 Ranunculus Lingua . . — — 1 — —
20 Scutellaria galeńculata 1 — — — —
21 Sparganium simplex . . — — 1 — 1

ny 22 Hydrocharis Morsus ranae — “ — 1 —

1123 Lemna' minor _ — _ 1_
24 Lemna łrisulca . . - — 1 1 —

125 Utricularia intermedia 1 1 3 2 1
b 26 Bryum pseudotriąuetrum . 1 — 1 1 1

27 Calliergon giganteum . 4 4 4 3 5
28 Drepanocladus aduncus . 4 1 — — —
29 Drepanocladus vernicosus 1 — 1 — 1

Mittlere Anzahl der Arten . 20 14 16 18 16
Anzahl der Arten in der Asso-
ziationsgruppe . . . . 168

Alle ProbeflSchen: Das Moor bei Łosi ni no im Kr Leninsk (6/VII. 26).
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Die Verteilung der Assoziationsgruppen und fissoziationen 
auf den einzelnen Mooren.

Wie aus den Tabellen Nr. 15—18 zu ersehen ist, hat die 
Verbreitung der Assoziationen auf diesen vier Mooren eine groBe 
Ahnlichkeit. Fast uberall finden wir auf der Neigung der Terrasse 
einen Giirtel, der aus Carex caespitosa-reichen Alnus glutinosa- 
Assoziationen gebildet ist. Wo die Abschwemmung des minera- 
lischen Bodens vom waldlosen, umgepfliigten Terrassenabhange 
stattfindet, z. B. bei Kontschinino, da entstehen den Abhang hinab 
besondere Moore mit Vorherrschen von Acrodadium cuspidatum.

Naher dem Zentrum des Moores liegt ein Giirtel, der an 
Carex caespitosa-Betula-Pinus-kssoz\a.tionc.n reich ist. Oft zerfiillt 
dieser Giirtel in einen peripherischen Giirtel mit Betula pubes- 
cens und einen zentralen mit Pinus silvestris.

Noch naher dem Zentrum liegt das bewaldete Carex paradoxa- 
reiche Moor.

Noch weiter finden wir den AuJacomnium palustre-reichen 
Giirtel, welcher aus verschiedenen Kraut-Gras- oder Betula hu- 
/nzYis-Assoziationen zusammengesetzt ist. Den zentralen Teil des 
Moores nehmen verschiedene Camptothecium-rt\che bewaldete oder 
waldlose Assoziationen ein.

In den Fallen, wenn der zentrale Teil des Moores sehr naB 
ist, finden wir hier die Drepanocladus-reichen Kraut-Gras-Asso- 
ziationen. Diese Ietzteren stellen die jiingeren Teile der Moore 
dar, die, wenigstens in einigen Fallen, erst unlangst aus den ver- 
landeten Gewassern entstanden sind. So finden wir z. B. auf dem 
Moore Nr. 5 einen ausgedehnten Schwingrasen mit Drepano
cladus vernicosus-reic\\en Assoziationen, der sich auf der Stelle des 
jetzt fast verschwundenen Sees Kulikowo gebildet hat.

Die beschriebene Reihenfolge der bestimmten Vegetationsgiirtel 
findet auch in den Teilen der Moore statt, die dem Flusse, falls er 
vorhanden ist, zugewandt sind.

Falls die alluviaie Tatigkeit des Flusses stark ist, so ent
stehen in der Nahe des Flusses mit Hilfe des Menschen die peri- 
odisch iiberschwemmten alhmalen Carex gracilis-Moore und ver- 
schiedene Wiesen.

Das Moor bei Mukrjagi (TabelleNr. 19) stellt im Vergleich mit 
den Mooren der Tabellen Nr. 15—18 ein weiteres Entwickelungs- 
stadium dar. Hier kann man uberall das Vordringen von Sphagnum 
Warnstorfii beobaciiten. Die peripherischen, an Carex caespitosa 
und Carex paradoxa reichen Giirtel stimmen mit den entsprechenden 
der Moore der Tabellen Nr. 15—18 gut iiberein. Das Moor der 
Tabelle Nr. 20 hat sich in seinem nórdlichen Teile schon in ein 
Hochmoor verwandelt. Im siidlichen Teile ist es ein typisches 
Niedermoor.

Den Ubergang vom Niedermoore zum Hochmoore bildet ein 
breiter Ubergangs-Niedermoorgurtel mit den Sphagnum Warns
torfii und Sphagnum recurvum-r Acheu Carex filiformis-Asso-
Faddc, Repertorium, Bciheft LVI (19E8) 5
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T a b e lle  13

Die Sphagnum Warnstorfii-reUchen Assoziationen

Betula humilis- 
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P robeflachen ............................. 1 2 3 4 5 6 7
Ma 1 Pinus silvestris 3—9 m . . . . _ — 3 4 — 5 3
Md 2 Betula pubescens 1.75—6 m. . — — — 1 1 1 —

n 3 Betula humilis . . . . 4 3 5 5 1 — 1
4 Juniperus communis — — — — — 1
5 Picea e x c e ls a ............................ — — 1 — — 1 —
6 Rhamnus Frangula . . . — — 1 - 1 — —
7 Salix repens . . . . — 1 1 — — — 1
8 Yaccinium oxycoccus . . 4 4 4 1 4 1 5
9 Yaccinium uliginosum . — 1 — —

gi o Calamagrostis lanceolat. . . . — — 1 — —
11 Calamagrostis neglecta 1 1 — 1 i
12 Carex caespitosa ........................ — — —— 1 1 —
13 Carex chordorrhiza................... 1 1 1 1 1 i
14 Carex dioica . . . . 1 1 1 — 1 1 i
15 Carex lasiocarpa ........................ 1 1 1 1 1 1 i
16 Carex limosa . . . . . . . — 1 — — — —
17 Carex p a ra d o x a ........................ 1 1 1 — — 1 i
18 Carex rostrata . . . . . . . 1 1 1 - 1 1 —
19 Eriophorum vaginatum — 1 — — — — —
20 Phragmites communis . — — 1 1 — — —

21 Poa pratensis . . . . 1 — 1 — i
h 22 Aspidium Thelypteris . — — 1 — 1—

23 Cardamine pratensis . . . — — — 1 — 1 —
24 Comarum p a lu s tr e ................... 4 4 1 1 1 2 i
25 Drosera rotundifolia . . . . — — — — — — i
26 Epilobium palustre — — 1 1 1 1 i
27 Epipactis palusiris - . . . — — - — — i
28 Eąuisetum Heleodiaris. . . 1 — 1 — 1 1 i
29 Galiam p a lu s tre ........................ — 1 — - 1 1 •*—
30 Galium uliginosum ................... 1 — 1 1 1 — i
31 Geranium p a lu s tr e ................... — — 1 1 — — —
32 Gymnadenia conopea . . . 1 — — — — —
33 Lysimadiia vulgaris................... — — — - 1 ——
34 Menyanthes trlfoliata . . . — — 4 5 4 5 4
35 Naumburgla thyrslflora . . 1 — — 1 — i —
36 Peucedanum palustre . . . . — — — - 1 —
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T a b e lle  13

Die Sphagnum  W arn s ło rfii-re ich en  Assoziationen
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37 Polygonum B istorta ................... 1 1 1 1 1 1 1
38 Pirola rotundifolia . . . . — — — 1 — 1 —
39 Rubus saxatilis ................... — — 1 — — — —

40 Rumex acetosa . . . . . — — _ 1 — — —

41 Stetlaria glauca . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1
42 Trientalis europaea . . . . — — 1 — — — —

b 43 Aulacomnium palustre . . . . 1 1 1—
44 Camptnthecium nitens . 1 1 1
45 Hypnum Schrebed — 1 1 —
46 Mnium affine . . .  . . - 1 l —
47 Thuidium Blandowii . 1 — l —
48 Thuidmm recognitum . . — 1 —

s49 Sphagnum Warnstorfii. . . 5 5 5 5

Anzahl der Arten........................ 27 22 28 22
Mittlere Anzahl der Arten in den
Assoziationen . . . . . 24.5 250

Probeflachen NN 1,2(1 m“), 3,5, 7 (4 ms) — das Moor bei Tatistschewo i3/VIII. 24). 
ProbeflSchen NN 4, 6 (4m!) — Das Moor bei Mukrjagi im Kr. Leninsk (7/VH. 26). 

N j 2, 5 — Die Beschreibung der Bodenschicht fehlt.

5*
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Tabelle 14

N. I. Katz

Floristische Klassifikation
welche auf Grund der Konstanz der Pflanzen-

Zeiger der Trockenheit
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Carex caespitosa-reiche Alnus gtuti- 
nosa A sso z ia tio n en ........................ 11 18.2 81.8 36.4 81.8 9.1

Carex caespitosa-reiche Pinus-Betula- 
Assoziationen ....................................... 21 48 76 2 28.6 85.7 38.1 19.0 9.5

Alle Carex caespitosa-reichen Ass-en . 32 9.4 78.1 31.2 84.4 28.1 12.5 6.2

Carex paradoxa-teiche Pinus Betuia- 
Assoziationen...................................... 12 Cn 00 io 167 — _

Aulacomnium-ceicht Pinus-Betula pu- 
ftescens-Kraut-Gras-Assoziationen 22 4.5 4.5 36.4 40.9

Aulacomnium-teiche Pinus-Betula hu- 
milis Assoziationen............................. 14 _ _ 7.1 7.1 21.4 __ _

Autacomnium - reiche Betula humilis- 
Assoziationen...................................... 13 - — — 15.4 - — —

Alle Autacomnium-reichen-Ass-en . . 49 - 20 4.1 22.6 24.5 - —

Camptothecium -  reiche Pinus -  Betula 
pr/A-Kraut-Gras-Assoziationen . . 36 2.8 38.8 5.6 2.8

Camptothecium - reiche Pinus - Betula 
Aw/m7/s-Assoziationen........................ 9 _ 11.1 _ _

Camptothecium-reiche Betula humilis- 
Assoziationen. . .  ................... 27 — — — — - — —

Alle Camptothecium-Kichen Wald- od. 
Zwergstrauch-Assoziationen . . . 72 1.4 19.4 4.2 _ 1.4

Camptothecium -  reiche Kraut - Gras- 
Assoziationen...................................... 16 _ —

Drepanocladus vernicosus-reiche Kraut- 
Gras-Assoziationen............................. 83 _ _ _ _ __ — —
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Tabelle 14

der Niedermoorgesellschaften
Zeiger und der dominierenden Arten gebaut ist

Zeiger des nahrstoffreichen Tortes Zeiger der Feuchtigkeit
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90.9 72.7 9.1 91 90.8 18.2 9.1 63.6 18.2 90.9 9.1 9.1 100 — 9.1 _ _ _ — —

61 9 190 — 4.8 61.9 95 — 42 9 190 47 6 48 — 23.8 48 19.0
71 9 50.0 3.1 6.3 71.9 12.5 3.1 50.0 18.8 62.5 6.3 3.1 50.0 3.1 15.6

33.3 — _ _ 16.7 16.7 16.7 8.3 8.3 41.7
1

75.0(

27.3 — — — — _ _ 27.3 9.1 9.1 81.8 31.8 4.5 9.1 4.5 __ 9.1

14.3 — — — — — — 14.3 - — — — — 71.4 — — — — — —

23.1 - — — 7.7 — - — — - — — — 69.2 7.7 7.7 — — — 7.7

22.6 — - 2.0 — — 16.3 4.1 4 1 — — — 75.5 16.3 4., 4.1 2.0 — 6.1

8.3 _ _ .. _ _ 8.3 2.8 13.9 _ _ 2.8 63.9 69.4 8.3 13.9 5.6 5.6 11.1

100 22.2

88.9 22.2 14.8 44 5 14.8 7.4 22.2

4.2 - _ _ _ 4.2 14 6.9 _ 14 77.8 45.8 9.7 23.6 8.4 56 13.8

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93 7 81.2 6.2 62.5 18 7| 25.0 18.3

_ _ _ _ _ _ ____ _ _ _. _ _ 41.5) 79.3 76.8 100 72,oj 43.9 100

* Das Optimum der Feuchtigkeit fur diese Art liegt wahrscheinlich in den Camptothe- 
dz/m-reichen Kraut-Gras-Assoziationen

** Diese Arten zcigen starkę Konkurrenzverh81tnisse in den Betula humilis-reichtn Ass-en. 
*** Diese Art kann gleichzeitig ais Zeiger des harten Wasser dienen.
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Floristische Klassifikation 
der Niedermoorgesellschaften

welche auf Grund der Konstanz der Płlanzen-Zeiger und der dominierenden Arten gebaut ist

T a b e lle  14 (Fortsetzung)
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Carex caespitosa- reiche Alnus gluti-
nosa A ssoziationen........................

Carex caespitosa-reiche Pinus-Betula- 
A ssoziationen .................................. 14.3
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12.9 90
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6.84 ua

Alle Carex caespitosa-reichen Ass-en 9.4 21.9 30.1 135

Carex paradoxa - reiche Pinus Betula- 
A ssoziationen ............................. 16.7 8.3 41 7 25.3

Aulacomnium-reiche Pinus-Belula pu- 
ftescens-Kraut-Gras-Assoziationen 

Aulacomnium-reicbePinus-Betuta hu
m ilisA ssoziationen...................

Aulacomnium-reiche Belula humilis- 
A ssoziationen........................
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Alle Aulacomnium-reichen-Ass-en. 20.4 10.2 8.2 24.2
O)J3ć

Camptothecium-rticbe Pinus - Betula 
poft.-Kraut-Gras-Assoziationen . 

Camptothecium-reiche Pinus - Betula 
humilis-As&oz\a\\onen . . . .  

Camptothecium-reiche Betula humilis- 
Assoziationen .

72.2

66.6

11.1

33.3 

33 3
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11.1 
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24 8 

23.2 

16.9

Alle Camptothecium-reichen Wald- od 
Zwergstrauch-Assoziationen . . 48.61 37.5' 31.9 26 4 21.6

156 —

17.9 174

7.6 u3
.
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e

168 - 7.6 CSc
NCamptothecium -  reiche Kraut - Gras 

A ssoziationen............................. 50 100 31.2 156 185 22 180 7.88
Drepanocladus vernicosus-reiche Kraut 

Gras-Assozialionen . .

** Diese Arten zeigen starkę 
reichen Assoziationen.

13.4 63.4 6.1 12.7 12.5 20.9 168 I 7.88\n
Konkurienzverhaltnisse in den Betula humilis-
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Tabelle 15

Das Moor bei Tatistschewo im Kreise Dmitroff
15./VII. 24. — Linie O-W.

Ass-sgruppen Assoziationen

Carex caespitosa-reiche Altius 
glutinosa- Assoziationen

Alnus glutinosa-Carex caespitosa-Ass.
Alnus glut.-Phragmites communis-Carex caesp.- 

Assoziation.
Carex caespitosa-reiche Betula 

pubescens- Assoziationen Betula pub.-Phragm. comm.-Carex caesp.-Ass.

Carex paradoxa-reiche Betula 
puftćWćYZs-Asso/iationen Betula pub.-Phragm. comm.-Carex paradoxa-Ass.

Aulacomnium-rtiche Betula pu- 
bescens-Kru ut-G ras-Ass-e n

Betula pub.-Carex paradoxa-Aulacomnium-Ass. u. 
andere Assoziationen

Camptothecium nitens-reicht 
Betula pubescens-Kraut-Gras- 
Assoziationen

Betula pub.-Phragm. communis-Aspidium Thelyp- 
tcris-Menyanthes-Camptothecium-Ass.

Betula pub.-Carex filif.-Camptothec.-Ass.
Betula pub.-Asp. Thelypt.-Meny.-Camptothec.-Ass. 

u. a.

Camptothecium nitens-reicht 
Kr. -G ras-Assoziationen.

Carex rostrata-Menyanthes-Cumptothecium-Ass. 
Carex rostrata-Camptothecium-Ass.

Der an Betula humilis- und 
Carex //mosa-Assoziationen 
reiche Komplex

Betula humilis-Camptotheciurn-Ass.
Betula hum.-Meny.-Camptothec.-Ass.
Carex limosa-Drepanocladus vernicosus-Ass.

Camptothecium ni/ens-reiche 
Betula /m/rcito-Assoziationen

Betula humilis-Camptothecium nitens-Ass. 
Bet. hum.-Meny.-Camptothec.--Ass.

Moosreiche Pinus sitvestris-Be- 
tula ^umzYis-Assoziationen

Pinus siluestris-Bet. hum.-Aiilacomnium-Ass. 
Pinus silv.-Bet. hum.-Camptothecium-Ass.

Carex paradoxa-xt\cht Pinus 
sil vestris-Assoziationen Pinus silvestris-Pragm. com.-Carex paradoxa-Ass.

Carex caespitosa-reiche Pinus 
Betula- Assoziationen

Pinus silv.-Carex caespit-Ass. 
Bet. pub.-Carex caespit.-Ass.

Wiesenmoor Carex gracilis-Ass.

Wiesen des Uferwalles
FluB Jachroma
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Das Moor bei Wedenski Pogost
i8/vw. 25 im Kreise Dmitroff Linie o-w.

T a b e lle  16

Assoziationsgruppen Assoziationen

Carex caespitosa-rńęhe 
Altius glutinosa-Assoz.

Alnus glutinosa - Carex cacspitosa-ksiozvA\on 
Der an Carex caespitosa und Carex vesicaria- 

Assoziationen reiche Komplex
Carex caespitosa-reiche 
Bet. pufc.-Assoziationen 

— 97 m —
Betula pubescens - Phragmites communis - Carex 

caespitosa- Assoziation

Carex paradoxa-reiche 
Bet. pub.-Assoziatior.en 

— 139 m -

Betula pubescens - Phragmites communis - Carex 
paracloxa- Assoziation

Betula pubescens-Ccrex paradoxa - Assoziation
Aulacomnium-reiche 
Betula /?«£>.-Kraut-Qras- 

Assoziationen 
— 100 m —

Betula pubescens - Phragmites communis - Carex 
paradoxa - Aulacomnium - Assoziation

Aulacomnium- und 
Camptothecium-reiche 
Betula A- Kraut-G ras- 

Assoziationen 
— 83 m —

Betula pubescens - Carex paradoxa - Camptothec. 
Assoziation

Betula pub. - Carex paradoxa - Aulacomnium - Ass. 
Betula pub. - Menyanthes - Camptothecium - Assoz. 
Betula pub. - Menyanthes - Aulacomnium - Assoz.

Camptothecium-reiche 
Pinus-Betula-Kraut-Gras- 

Assoziationen 
— 210 m —

Betula pub. - Carex lasiocarpa - Camptothecium- 
Assoziation

Pinus siluestris- Carcx lasiocarpa-Camptothec.- 
Assoziation

Aulacomnium- und 
Camptothecium-reiche 
Betula pub.-Kraut-Gras- 

Assoziationen 
41 m —

Betula pubescens - Aspidium Thelypteris- Meny
anthes - Camptothecium - Assoziation 

Betula pubescens - Aspidium Thelypteris - Meny
anthes - Camptothecium - Assoziation

Carex parad oxa-ceichc 
Pinus siluestris- 
Assoziationen

Pinus silcestris - Carex parad o xa - Aulacomniurn- 
Assoziation

Pinus si'vestris - Carex paradoxa - Camptothecium - 
Assoziation

Carex caespitosa-reiche 
Betula /mfc.-Assoziationen Betula pubescens - Carex caespitosa - Assoziation
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Tabelle 17

Das
Linie N-S.

Moor bei Kulikowo
im Kreis Dmitroff 24./vm. 25

Das Terrassenufer des Flusses Jachroma

Assoziationsgruppen Assoziationen

Carex caespitosa-rciche 
A/nus glutinosa- 

Assoziationen
Al/rus g/uttnosa - Phragmites communis - Carex 

caespitosa- Assoziation

Carex caespitosa-reiche 
Beiula pu£>.-Assoziationer Betula pubescens-Curex caespitosa- Assoziation

A ulaco/nnium-t ciche 
Betula pubescens- 
Carex paradoxa- 

Assoziationen

Betula pubescens - Carex paradoxa - Aulacomnium- 
Assoziation

Aulacomnium-reiche 
Bet. Att/rai/is-Assoziationen

Betula humilis - Aulacomnium palustre - 
Assoziation

Drep. yernicosus-reiche 
Kraut-G ras-Assoziationen 

am Schwingrasen am 
See Kulikowskoje

Carex rostrata - Drepanocladus uernicosus - 
Assoziation im zentralen Teil des Moores

T a b e l le  18

Das Moor bei Kontschinino
20./VIl. 24. im Kreis Dmitroff Linie s -n .

Assoziationsgruppen Assoziationen

Acrocladium cuspidatum- 
reiche Gras-Assoz.

(Ein Abhang des Terrassenufers)
Carex rostrata - Acrocladium cuspidatum - Assoz.

Der an Betula humilis- 
und Carex limosa-Ass.- 
reiche Komplex

Betula humilis - Camptothecium -  Assoziation 
Betula humilis - Menyanthes - Camptothecium - 

Assoziation
Carex limosa - Drepanocladus vernicosus - Assoz.

Carex caespitosa-reiche 
Betula pufc.-Assoziationeri

Betula pubescens ■■ Carex caespitosa - Assoziation 
(Das ausgetrocknete Moor)

Wiesenmoor Carex gracilis - Assoziation
Die Wiesen im Talwege 

des Flusses Deschampsia caespitosa - Assoziation

Die Wiesen des Ufer- 
walles

Der FluB Jachroma
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Das Moor bei Mukrjagi im Kr. Leninsk
Linie W.-O. — 8.-VII.-26

Tabeli e 19

Assoziationsgruppen Lange in 
Metern 1

Assoziationen
Die ° |o  Zuammen- 

setzung jeder 
C ruppe

Carex caespitosa-reiche 
Alnus glutinosa-Ass-en

'arex caespitosa-reiche 
Betula pubescens- 
Assoziationen

Carex caespitosa-uticht 
Pinus siluestris- 
Assoziationen 
(und andere)

42

192

99

I
Spkagnum W arnstorfii- 

reiche Pinus siluestris 
Assoziationen 

Moosreiche Kraut-Gras- 
Pinus situestris-Ass-en 

Carex paradoxa und 
C. caespitosa-reiche 
Pinus silu.-Ass-en

421

Alnus glutinosa-Phragmites com- 
munis-Carex caespitosa- 
Assoziation

Betula pubescens-Carex caespitosa- 
Assoziation

Betula pubescens-Phragmites com- 
munis-Carex caespitosaAss.

Pinus silvestris-Carex caespitosa- 
Assoziation

Pinus silvestris-Aspidium Thelyp- 
teris-Men yanthes-Assoziatiori 

Pinus sil vestris-Menyanthes-Sphag- 
num Warnstorfii-Assoziation

Pinus silvesiris-Menyanthes-Sphag- 
num Warnstorfii-Assoziation 

Pinus silvestris-Betula humilis- 
Menyanthes-Sphagnum Warns- 
<w/ł7-Assoziation

Pinus siluestris-Phraginites com- 
munis-Menyanthes-Sphagnum 
Warnstorfii-Assoziation 

Pinus silvestris-Phragmites com- 
munis-Betula humilis-Menyanthes 
Sphagnum Warnstorfii-Ass.

Pinus silvestris-Carex caespitosa- 
Assoziation

Pinus silvestris-Carex paradoxa- 
Assoziation

Pinus silvestris-Carex paradoxa- 
Menyanlhes-Assoziation 

Pinus silvestris-Carex paradoxa- 
Aspidium Thelypteris-Meny- 
anthes-Assoziation 

Pinus siluestris-Aspidium Thelyp- 
teris-Menyanthes- Assoziation 

Pinus sil vestris-Menyan thes-Aula- 
comnium-Assozi ation 

Pinus sil vestris-Menyanthes-Campto- 
thec-Assoziation

100

72.9<>/„

27.1%

68.7°/o

13.6°/0

17.7°/,,

38.2o/0

6.7o/0

1.9o/„

3.1"'„ 

1.7o/o 
11 -6°/„ 
10.5"/„

6.9o/„

5.7»/o

7.8»/„

5.9o/o

Carex caespitosa-reictie i 
Pinus Betula- 
Assoziationen 
(und andere)

106

Pinus silvestris-Carex caespitosa- 
Assoziation

Betula pubescens-Carex caespitosa- 
Assoziation

Pinus silvestris-Carex caespitosa- 
Aulacomnium-Assoziation 

Pinus silvestris-Carex caespitosa- 
Camptothecium-Assoziation 

Pinus silvestris-Carex caespitosa- 
Sph. Warnstorfii-Assoziation___

41.5%

23.4%

10.4%

IO.40/0

14.2%
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T a b e lle  19 (Fortsetzung)

Das Moor bei Mukrjagi im Kr. Leninsk
Linie W.-O. — 8.-VU.-26

Assoziationsgruppen L5nge in 
Metern

Assoziationen
Die ° |o  Zuimmen- 

setzang jeder 
C ruppe

Carex caespitosa-reiche 
Belula pubescens- 133

Bełula pubescens-Carex caespitosa- 
Assoziation

Betula pubescens-Carex caespitosa- 
Sph. Warnstorfii-Assoziation

368% 

21.1%
Assoziationen Betula pubescens-Carex caespitosa- 

Ass -f- Betula pubescens-Carex 
vesicaria-Assoziaiion 42.1%

Summa 993

Tabelle 20

Das Moor Wórgusch im Kr. Leninks
S.-N. -  25.-VI.-26.

(Vom zentralen Teile des Moores zum Walde auf dem Mineralboden).

Assoziationsgruppe Assoziationen

Sphagnum-Moor Sphagnum-tAoor mit Zwergstrauchassoziationen

Clbergangsmoor. 
— Niedermoor

Pinus silvestris-Carex lasiocarpa-Sphagnum- 
recur vum- Assoziation

Pinus silvestris-Carex lasiocarpa-Sphagnum 
Warnstorfii- Assoziation

Carex parado xa-re\che 
Pinus silv.-Ass-en Pinus silvestris-Carex par/idoxa-Assoziation

Carex paradoxa und
C. caespitosa-reiche 
Pinus silv.-Ass-en

Pinus silvestris-Carex paradoxa-Assoziation 
Pinus silvestris-C'arex caespitosa-Assoziation

Carex caespitosa-reiche 
Pinus silv.-Ass-en Pinus silvestris-Carex caespitosa-Assoziation

Carex caespitosa-reiche 
Alnus glutinosa-Ass-en Alnus glutinosa-Carex caespitosa-Assoziation

Fin Wald aut mineralischem Boden.
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ziationen. Am Rande des Moores kónnen wir die gut bekannten
Carex caespiłosa- und Carex paradoxa-reichen Waldassoziationen 
beobachten.

Die Ergebnisse der Verteilung der Assoziationen auf den ein- 
zeliien Mooren wurden meistens durch bloBe Beobachtung erhalten. 
In einigen Fallen (das Moor bei Wedenski Pogost) wurde die 
Breite der einzelnen Giirtel mit Schritten gemessen.

Auf dem Moore bei Mukrjagii wurden die wichtigsten Asso
ziationen innerhalb jedes Giirtels mit Schritten gemessen und 
in Prozenten der Lange der Giirtel ausgedriickt, also die sche- 
matisierte Linientaxierungsmethode angewandt.

Die Linien wurden so gewahlt, daB sie eine typische Reihen- 
folge der Giirtel darstellen.

Uberall sind nur die wichtigsten Assoziationen jedes Giirtels 
angefiihrt.

Aus den Tabellen gehen die Regelmaliigkeiten in der Ver- 
hreitung der Assoziationsgruppen auf der Moorflache deutlich her- 
vor.

Die weiteren Untersuchungen werden gestatten, die bestimmten 
Moortypen nach ihrer Vegetation zu unterscheiden.
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B e r i c h t i g u n g e n :
Seite 35, Tabelle 6 Nr. 42: Brachylhecium rivulare, Nr. 48. Mnium 

affine. — Unten, letzte Zeile: Probeflache N 2 aus dem 
Moore.

Seite 42, Tabelle 7 Nr. 84: Mniam affine.
Seite 45, Tabelle 8 Nr. 41: Mniam affine. — Unten, drittletzte 

Zeile: Probeflachen aus dem Moore.
Tabelle 7, Seite 38:

Nr. 7: Salix: Probeflache Nr. 6 — fehlt.
Nr. 8: Salix: Probeflachen Nr. 6 und 12 — vorhanden.
Nr. 9: Sorbus: Probeflache Nr. 12 — vorhanden.
Nr. 10: Vac. oxycoccus: Probeflache Nr. 13, 14 — fehlt.
Nr. 11: Agrostis: Probeflachen Nr. 5, 6, 13, 14 — vorhanden. 
Nr. 12: Calamagrostis: Probeflache Nr. 26 — vorhanden.
Nr. 13: Carex: Probeflache Nr. 12 — vorhanden.
Nr. 14: Carex: Probeflache Nr. 6 — fehlt.
Nr. 15: Carex: Probeflachen Nr. 6, 12 — fehlt.
Nr. 16: Carex: Probeflache Nr. 6 — vorhanden.
Nr. 17: Carex: Probeflache Nr. 12 — vorhanden.
Nr. 21: Carex: Probeflache Nr. 6 — vorhanden.
Nr. 23: Eriophorum: Probeflache Nr. 12 — fehlt.
Nr. 24: Eriophorum: Probeflache Nr. 6 — fehlt.
Nr. 26: Eriophorum: Probeflache Nr. 6 — vorhanden.
Nr. 28: Luzula: Probeflache Nr. 12 — fehlt.
Nr. 29: Molinia: Probeflache Nr. 6 — fehlt.
Nr. 30: Phragmites: Probeflache Nr. 6 — fehlt.
Nr. 31: Poa: Probeflache Nr. 6 — vorhanden.
Nr. 32: Trisetum: Probeflache Nr. 6: 1 statt 4; Nr. 12: vor- 

handen.
Nr. 34: Aspidium: Probeflache Nr. 6: vorhanden: Nr. 12: 

4 statt 1.
Nr. 36: Cardamine: Probeflache Nr. 12: 1 statt 4.
Nr. 38: Drosera: Probeflache Nr. 12 — fehlt.

Tabelle 7, Seite 39:
Nr. 1: Pinus: K: 2.8 statt 3.8.
Nr. 3: Betula: Probeflache Nr. 33 — fehlt.
Nr. 9: Sorbus: Probeflache Nr. 33 — fehlt.
Nr. 10: Yaccinium: Probeflache Nr. 16 — fehlt.
Nr. 11: Agrostis: Probeflache Nr. 16 — vorhanden. 
Nr. 16: Carex dioica: Probeflache Nr. 33 — fehlt. 
Nr. 18: Carex limosa: Probeflache Nr. 33 — fehlt.

Tabelle 9, Seite 47: 
Nr. 3: Salix:
Nr. 19: Comarum: 
Nr. 22: Eąuisetum: 
Nr. 28: Pedicularis: 
Nr. 29: Pedicularis: 
Nr. 32: Polygonum:

K: 88.9 statt 38.3. 
K: 44.5 statt 41.5. 
K: 29.9 statt 23.3. 
K: 14.8 statt 14.0. 
K: 3.7 statt 2.7. 
K: 25.9 statt 25.3.



78 N. I. Katz.

Literaturverzeidmis.

1 .  A l a b i s c h e f f ,  W. W., „Die Vegetationsskizze des Tales des
Flusses Wolhoff vom Dorfe Slutka bis zum D. Ptschewja" 
Materiale der Untersuchung des FI. Wolhoff und seines Bassins 
Lief. 9, 1926. Leningrad.

2. A 1 e c h i n , W. W., „Unsere Auenwiesen", Moskau, (Sabaschnikoff)
1925.

3 .  ----- „Methoden der Untersuchung der Pflanzengesellschaften und
ihre Ubereinstimmung" — Journ. der allrussischen Versammlung 
der Botaniker in Moskau Jan. 1926, S. 24.

4. B o r  s o f  f ,  A. A., „Der allgemeine Charakter der Oberflache des
Moskauer Gouvernements“ — Sammlung „Das Moskauer Land“, 
Moskau 1925.

5. B r a u n - B l a n ą u e t ,  J., „Prinzipien einer Systematik der Pflanzen
gesellschaften auf floristischer Grundlage" — Jahrb. St. Gall. 
Naturw. Ges. 57, 1921.

6. — — et P a v i l l a r d ,  J., „Vocabulaire de la Sociologie Vegetale“
2° Edition 1925.

7 .  --- - „Die Brachypodium ramosum-Phlomis lychnitis-Assoziation der
Roterbóden Siidfrankreichs" — Veróff. des Geob. Inst. Rubel in 
Ziirich. Festschrift Carl Schróter. 1925.

8. — „Zur Wertung der Gesellschaftstreue in der Phytosoziologie"
Vierteljahrsschrift der Naturforsch.-Gesellschaft in Zurich. 70 

(1925).
9. — „Studes phytosociologiąues en Auvergr.e“ — Clermont-Ferrand.

1926.
10. — — unter Mitwirkung von H a n s  J e n n y ,  „Vegetations-Entvvicke-

lung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen" — 
Denkschr. der Schweiz.-Naturf. Gesellschaft B. 63, Abh. 2 — 
1926.

11. D o k t u r o w s k i ,  W. S., „Die Moore, ihre Entwickelung und Eigen-
schaften“ Moskau, 1922.

12. Du R i e t z ,  G. E., „Zur mothodologischen Grundlage der modernen
Pflanzensoziologie“ — Akad. Abh. Upsala 1921.

13. — — und G a m s ,  H., „Zur Bewertung der Bestandestreue bei der
Behandlung der Pflanzengesellschaften" — Vierteljahrsschr. der 
Naturf. Gesellschaft. Zurich. 69 (1924).

1 4 . -----„Zur Kenntnis der flechtenreichen Zwergstrauchheiden im kon-
tinentalen Sudnorwegen" — Svenska Vaxtsoc. Sallskapets Hand- 
lingar IV. Upsala 1925.

15. F i l a t o f f ,  M. M., „Die Bodentypen des Moskauer Gouvernements“
— Sammlung „Das Moskauer Land" (russisch).

16. G e r a s s i m o f f , D. A., „Die Vegetation, Aufbau und Entwickelungs-
geschichte des Torfmoores ,Galizki Moeh‘ bei der Station Redkino 
der Bahnlinie Nikolaewskaja" — Werke der experiraentellen Torf- 
station, Lief. I, Moskau 1923 (russisch).

17. — „Die geobotanischen Untersuchungen der Torfmoore am Ural" —
„Torfjanoje Delo“ Nr. 3, Moskau 1926 (russisch).

18. — „Zur Kenntnis der Torfmoosflora des Urals" — Die Nachrichten
der biologischen Abteilung der Universitat in Perm, Lief. 9. 1926. 
(russisch).



Niedermoore im Norden des Moskauer Gouvernemenls. 79

19. G  r  i g o r i e f  f , M. P., „Schema der Entwickelung der Pflanzen-
formationen in der Abhangigkeit von den Feuchtigkeitsbedingungen 
in verschiedenen Bodensgebieten" — Die Nachrichten der Mos
kauer Gesellschaft der Untersuchung und Ausnutzung der Moore 
Nr. 3—4, 1915 (russisch).

20. I m c h e n e t z k y ,  A., „Theses pres. a la Facultć des Sciences de
Besanęon pour obtcnir le grade de docteur es Sciences Naturelles" 
Besanęon. 1926.

21. K a t z ,  N., „Die Pflanzengesellschaften der Moore und der EinfluB
des Menschen" — Journal der 1. allrussischen Versammlung der 
russischen Botaniker in Petrograd 1921 (russisch).

2 2 .  ------ und Ka t z ,  S., „Zur Priifung und Kritik einiger Konstanz-
gesetze der Upsalaer soziologischen Schule" — Botaniska Notiser, 
Lund, 1926.

2 3 .  -----„Sphagnum Bogs of Central Russia. Phytosociology, Ecology
and Suecession" — The Journal of Ecology XIV, 2, 1926.

2 4 .  -------„Sphagnummoore im nórdlichen Teile des Moskauer Gouver-
nements“ (Manuskript).

25. Ko c h ,  W a 1 o , „Die Vegetationseinheiten der Linthebene" — Jalirb.
der St. Gallischen Naturwiss. Gesellschaft B. 61, Teil II (1925).

26. K r e y e r , G. K., „Vorlaufiger Bericht von den botanischen Unter-
suchungen im Gouv. Mogiieff im Sommer 1913“ — „Moorkunde“ 
((„Bolotowedenje"), 1914 (russisch).

27. K y 1 i n , H., „Uber die Begriffsbildung und Statistik in der Pflanzen-
soziologie" — Botaniska Notiser, Lund 1926.

28. N i k i t i n ,  S. N., „Die allgemeine geologische Kartę von RuB-
land — 57. Blatt“ (russisch).

29. O w t s c h i n n i k o f f  , P. N., „Vegetationsskizze des Tales des Flusses
Wolchow vom Dorfe Sawijie bis zum Dorfe Ptschewa" — „Mate- 
rialien zur Untersuchung des FI. Wolchow und seines Bassins“, 
Lief. 9, Leningr. 1926 (russisch).

30. O n o s c h k o ,  B. D., „Die Vegetationsdecke des Tales des Flusses
Jachroma" — Werke des experimentellen Feldes von Jachroma, 
Lief. 2, 1924 (russisch).

31. O s v a l d ,  H., „Die Vegetation des Hochmoores Komosse" — Akad.
Abhandlung Sv. Vaxtsoc. Sallskapets Handlingar I, 1923.

32. P a v 1 11 a r d , J., „Controverses Phytosociologiques“ — Montpellier,
1925.

34. R a m e n s k i ,  L. G., „Die grundlegenden GesetzmaBigkeiten im Auf-
bau der Vegetationsdecke“ — Westnck opytn. djela. Woronesch 
1924 (russisch).

33. R e g e 1, K., „Statistische und physiognomische Studien an Wiesen".
— Dorpat 1921.

35. R u b e l ,  E., „Betrachtung uber einige pflanzensoziologische Auf-
fassungsdifferenzen“ — Beibl. zu den Veróffentlichungen des Geo- 
botanischen Instituts Rubel in Ziirich, Nr. 2, 1925.

3 6 .  ----- ,Vorschlage zur Untersuchung von Buchenwaldern“ — Ebenda,
Nr. 3, 1925.

37. T a n f i l  j e f f , G., „Geographie von RuBland, der Ukraina etc.“
T. II, Lief. 1, 1922. (russisch).

38. W a n g e r i n , W., „Beitrage zur pflanzensozioligischen Begriffsbil
dung und Terminologie" — Fedde, Repert., Beihefte B. XXXVI.

39. W i 11 i a m s , W. R., „Bodenkunde" — Kap. VI u. Kap. XI.





S u k z e s s io n
d e r  P fla n ze n g e se llsck a fiE e ti u n d  

B o d e n r e if u n g  in  d e r  a lp in e n  S k if e  
d e r  S c k w e iz e r  A lp e n .

Von

W. Liidi.

Mit einer Schematatafel.

------------------------------

Die Pflanzensoziologie kampft bei dem Bestreben, die wirk- 
lichen Vorgange der Vegetationsentwicklung festzustellen, mit be- 
trachtlichen Schwierigkeiten. D i r e k t e  B e o b a c h t u n g  der Suk- 
zessionen ist nur selten in groBerem Umfang moglich, vor alłem 
nicht im natiirlichen Entwicklnngsgang der ungestórten Vegetation. 
Historische Dokumente, zu denen wir im weiteren Sinne auch die 
in den Sedimenten enthaltenen Fossilien rechnen diirfen, sind 
sparlich und ergeben bestenfalls nur die groben Hauptziige der 
Vegetationsentwicklung in der Vergangenheit.

Feinere Finblicke in die gegenwartigen Vorgiinge und die 
wirksamen Faktoren kónnen wir uns nur durch langdauernde Be
obachtung an besonders giinstigen Objekten eerschaffen, und inner- 
halb kurzerer Zeit durch das E x p e r i i n e n t ,  das imstande ist, 
die Vorgange zu beschleunigen und einzelne Faktoren in ihrer 
Wirkung zu isolieren. Doch kam das Experiment in diesem For- 
schungszweig bei uns bisher nur wenig zur Anwendung und ist vor 
altem nicht geniigend variiert worden. Blofks Sichselbstiiberlassen 
der Vegetation ist nur ein primitives Experiment und ebenso die 
BodenentblóBung mit Verfolgen der Neubesiedelung.

Die bisher gewohnlich in der Sukzessionsforschung eerfolgten 
indirekten Methoden bergen groBe Fehlerquellen in sich. Neben 
mehreren weniger wichtigen Verfahren wei den besonders zwei solche 
allgemein angewendet. Das eine besteht im A n a l o g i e s c h l u B ,  
der vom Bekannten auf das Unbekannte schlieBt, also eine einmal 
beobachtetc Tatsaehe der Vegetationsentwicklung auf ein anderes 
Untersuchungsobjekt iibertragt, wenn die Pflanzengesellschaften in
Fedde, Repertorium, Beiheft LVI 6
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gleicher Anordnung vorliegen und die mehr oder weniger genaue 
Beobachtung das gleiche Yerhalten der Pflanzengesellschaften zu 
den fur ihre Entstehung und Erhnltung ais maBgebend erkannten 
oder vermuteten Faktoren feststellen laBt.

Eine besonders groBe Gefalir liegt bei diesem Vorgehen darin, 
daB oft auch das sogenannte Bekannte, Gesicherte, von dem man 
ausgeht, auf unsicheren FuBen ruht.

Anderseits wird aus dem r a u m l i c h e n  N e b e n e i n a n d e r  
a u f  d a s  z e i t l i c h e  N a c h e i n a n d c r  geschlossen, oft ohne 
weitere Begriindung, ais daB die nebeneinander liegenden Pflanzen
gesellschaften nach der Ubersicht des becrerfendcn Forschers uber 
die Gesamtcegetation des Gebietes in erier Weise mit einander 
genetisch verkniipft seien, die einer fortschreitenden Hóherorgani- 
sation oder einer fortschreitenden Zu- oder Abnahme der Wirkung 
bestimmter maBgebender Faktoren oder Faktorengruppen ent- 
spreche.

Haufig suchten die Forscher beide Mcthoden mit einander 
zu cerbindcn und so ihren Schliissen gróBere Wahrscheinlichkeit 
zu geben.

D ie  m o d e r n e  P f l a n z e n s o z i o l o g i e  a b e r  v e r l a n g t  
Be w e i s e ,  e i n e  b i i n d i g e  B e g r i i n d u n g .  Diese bessere Be- 
griindung laBt sich in betrachtlichem Umfange schon durch Unter- 
suchung der maBgebenden ókologischen Faktoren erbringen, und 
die Bestrebungen gehen dahin, die Umweltfaktoren im weiten Sinne 
des Wortes genauer zu erfassen und sicherer zu werten. Einem 
gesetzmaBigen Wechsel der maBgebenden Faktoren oder Faktoren- 
komplexe wird im allgemeinen auch rascher oder langsamer eine 
entsprechende Anderung der von ihnen bedingten Pflanzengesell
schaften folgen. Sobald wir also an einer bestimmten Lokalitat 
Pflanzengesellschaften finden, die sich in diesen Faktoren unter- 
scheiden, so ist die Moglichkeit gegeben, daB hier dem raumlichen 
Nebeneinander auch das zeitliche Nacheinander entspreche. Um 
die Moglichkeit zur Wahrscheinlichkeit zu erheben, miissen wir 
den weiteren Nachweis leisten, daB die Veranderung der maB
gebenden Faktorengruppe sicher oder mit groBer Wahrscheinlich
keit an der gegebenen Lokalitat in einer bestimmten, notwendigen 
Richtung voir sich gegangen sei. Di es ist besonders dann der Fali, 
wenn es sich um Vorgange handelt, die in der Regel nicht umkehr- 
bar sind, wie die Tieferlegung des Grundwasserspiegels durch Tiefen- 
erosion der Gewasser oder die Erhóhuifg der submersen Bóden 
durch Akkumulation, welche beiden Vorgange oft die zonale An
ordnung der Vegetation an den Ufern der Gewasser ais genetisch 
bedingt crkennen lassen. Ferner gehoren hierher die Wirkung 
der Bodenstabilisation, die aber leicht umkehrbar ist, die fort- 
schreitende Zunahme des Schattens beim Dichter- und Hóherwerden 
der Vegetation sowie vor allem die Reifungsvorgange der Bóden.

Di e Bo d en r e i f  u n g ist im humiden Klima sehr ausgepriigt 
und erweckt deshalb in den hóheren Lagen der Alpen besonderes
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Interesse. Sie besteht hier nicht nur in der fortschreitenden che- 
mischen und physikalischen Veirwitterung der Mineralboden, son- 
dern umfaBt insbesondere die Auswaschung der gelósten Minerał- 
salze und die Anhaufung von Humusstoffen im Boden. Verhalt- 
ni&maBig rasch werden die leicht loslichen Alkalisalze und die 
Karbonate ausgewaschen (vor allem das Kalziumkarbonat), wodurch 
der Boden seine basischen Jonen verliert und eine saure Reaktion 
annimmt. Die weitere Folgę ist Dichtlagerung der Boden sowie eine 
ungiinstige Beeinflussung ihrer Mikrofauna und -Flora und eine un- 
geniigende Zersetzung der Humusstoffe, die in hochdispersen Zu- 
stand iibergehen und adsorptiv ungesattigt verbleiben. Sie wirken 
auf die bei der Zersetzung der Silikate entstehenden Hydroxyde 
des Eisens, der Kieselsaure und des Aluminiums ais Sehutzkolloide, 
wodurch dereń Ausfallung verhindert wird und sie in Lósung gehen. 
Dies verunm5glicht die Entstehung des Tones, der durch seine 
Fahigkeit, die Elektrolyte ani sich zu ziehen und festzuhalten, die 
„Nahrstoffkammer des Bodens“ biklet (Sigmond). Den leicht 
sichtbaren auBeren Ausdruck findet dieser Vorgang in der Aus- 
bleichung des Bodens ais Folgę des Verlustes des farbenden 
Eisens. In den Alpen sind allerdings Bleicherden meist nicht obne 
weiteres zu erkennen, da der reiche Gehalt an Humusstoffen 
die Boden dunkel farbt, die Ausbleichung also erst nach dem 
Gliihen sichtbar wird. Elektrolyt- und eisenarmer, schwarzlicher 
oder brauner Rohhumusboden, in dem die wenigen Nahrstoffe 
adsorptiv sehr fest gebunden sind, ist also das Eudglied der Boden- 
reifung in der alpinen Hohenstufe.

Auf die Vorgange der Bodenreifung, die wiederum durch das 
Allgemeinklima bedingt sind, fuBend, hatte ich schon vor etwa 
10 Jabren versucht,*) G r u n d s a t z e  d e r  V e g e t a t i o n s e n t -  
w i c k l u n g  in d e n  B e r n e r a l p e n  f e s t z u s t e l l e n  u n d  da-  
r a u f  e i n  S y s t e m  d e r  S u k z e s s i o n e n  a u f z u b a u e n .  Die 
Vegetationsentwicklung beginnt mit den Anfangsgesellschaften auf 
mineralischem Rohboden, der verhaltnismaBig reich ist an Nahr- 
salzen, mit Ausnahme des Stickstoffs, aber arm ist an Humus, in 
physikalischer und biotischer Beziehung noch unorganisiert, und 
gewóhnlach geringe Stabilitat aufweist. Durch die ersten Reifungs- 
prozesse verbessert er sich und kommt in den Zustand der besten 
Leistungsfahigkeit. Die Anfangsbesiedler machen einer anspnichs- 
volleren Vegetation Platz, die meist in geschlossenem Bestande 
auftritt, und eine erhohte Produktion an organischen Stoffen auf
weist. (Ubergangsgesellschaften.) Die weitergehende Bodenreifung 
bringt durch die starkę Auslaugung, die der Boden erfahrt, eine 
Schwachung seiner Leistungsfahigkeit mit sich; die organische 
Stoffproduktion, die in der „OptimalgesellschafF* ihren Hohepunkt

*) Die S u kz ess io n  der Pf lanzenvere ine .  Mitt. Naturf.-Ges. Bern aus 
dem Jahre 1919. Ferner: D ie P f la nz eng ese l l s cha f ten  des  Lauterbrun- 
nentales  und ihre Sukzess ion .  Beitrage zur geobot. Landesaufnahme 9, 
Ziirich 1921. D ie Untersuchung und Gl iederung der Su k z e ss io n sv o r -  
gange  in unserer  Vegetation.  Verh. Naturf.-Ges. Basel 35 1923.

6*
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erreicht hat, nimmt wieder ab; schlieBlich stellen sich anspruchs- 
losere Pflanzengesellschaften ein, und auf den vóllig verarmten 
Rohhumusbóden gedeiben nur heideartige Bestande (SchluBgesell- 
schaften, Klimax), mit denen die Sukzessionsreihe abgeschlossen 
ist, so daB eine weitere Veranderung in erheblichem Umfange bei 
gleichbleibenden Umweltsfaktoren nur dann erfolgen kann, wenn 
die Vegetation zuvor zerstort und der verarmte Boden durch die 
Agenzien der Schwerkraft oder des Windes abgetragen worden ist. 
Ais solche SchluBgesellschaften wurden fiir ubereinanderliegende 
Hóhengiirtel oberhalb der Waldgrenze aufgestellt 1. das Rhodo- 
rełam ferruginei (Typus der rostblatterigen Alpenrose und ange- 
schlossen die Calluna- und Pzrcrfrt/^/zbestande), 2. das Nardełum, 
Loiseleurietum und vielleicht das Caricetum sempervirentis, 3. das 
Curvaletum und in gewissem MaBe auch das Elynetum. Ganz 
extreme Magerbestande, wie die der Strauchflechten (Cladanien 
und Cetrarien) spielen in den nórdlichen Schweizeralpen ais selb- 
standige Bestande keine wesentliche Rolle. Je humider das Klima, 
je niedriger die Temperatur, je elektrolytarmer der mineralische 
Rohboden ist, desto weniger Ubergangsglieder sind vorhanden und 
desto schneller wird die SchluBgesellschaft erreicht. Lokalklima- 
tische und edaphische Einwirkungen treten aber oft ais Hemmungs- 
faktoren auf, welche den Weitergang der Sukzession auf unabseh- 
bare Zeit verhindern. Es bilden sich Dauergesellschaften.

D ie  g a n z e  V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g  l a Bt  s i ch  
a l s o  f i i r  d a s  b e r i i c k s i c h t i g t e  G e b i e t  in b e z u g  a u f  
d i e  P i r o d u k t i o n  an o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z  d u r c h  e i n e  
O p t i m u m k u r v e  d a r s t e l l e n ,  d e r e ń  As t ę  j e  na c h  den 
l o k a l e  n V e r h a l t n i s s e n  s c h n e l l e r  o d e r  l a n g s a m e r a n -  
s t e i g e n  u n d  s i n k e n .  In tieferen Lagen wird die Humiditat 
des Klimas geringer, und damit nimmt auch die Schnelligkeit der 
Vermagerung ab; insbesondere wirken aber die dort ais Ubergangs- 
und SchluBgesellschaften auftretenden Waldtypen in hohem MaBe 
bestanderhaltend, so daB, falls keine groben Stórungen von auBen 
herantreten, der absteigende Ast der Kurve nur schwach geneigt 
erscheint oder gar nicht wahrnehmbar wird.

D i e s e  B e t r a c h t u n g  s i e h t  a l s o  fi i r  d i e  a l p i n e  
H ó h e n s t u f e  d a s  t r e i b e n d e  M o m e n t  d e r  Ve g e -  
t a t i o n s e n t w i c k l u n g  in e r s t e r  L i n i e  in d e r  B o d e n -  
r e i f u n g ,  zu welchen Vorgangen auch die durch Abtragung und 
Aufschiittung erzeugte Abflachung des Geiandes zu rechnen ist, da 
sie die ais Vorbedingung zur Auslaugung und Humushaufung not- 
wendige Stabilisierung der Boden ermóglicht. Nun ist die Boden- 
reifung ohne Schwierigkeit der messenden IJntersuchung zuganglich, 
indem sie sich in den Hauptziigen durch Feststellung des Kar- 
bonat- und Humusgehaltes, der Bodenaziditat und der Eisenaus- 
laugung feststellen laBt. Wenn deshalb eine zweckmaBig angelegte 
Untersuchung ergibt, daB die vermuteten Sukzessionsreihen den 
Vorgangen der Bodenreifung parallel gehen, so gewinnt die An- 
nahme, daB wir es mit wirklichen genetischen Zusammenhangen
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in der Vegetationsentwicklung zu łun haben, eine betrachtliche 
Beweiskraft.

Solche Unłersuchungen sind von J. B r a u n  u n d  H. J e n n y  
f i i r d i e a l p i n e n  P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n  d e s  s c h w e i -  
z e r i s c h e n  N a t i o n a l p a r k e s * )  im Unterengadin, von denen 
angenommen wurde, daB sie zum SchluBglied des Carietum cur- 
vulae hinfiihren, in groBem Umfange vorgenommen und Ende 1926 
veróffentlicht worden. Die reich dokumentierten Ergebnisse dieser 
Forscher stutzen in schónster Weise die theoretischen Erwagungen, 
wobei sie unsere Einsicht in die Zusammenhange auBerordentllich 
vertiefen. Die Anfangsgesellschaften finden sich auf den mine- 
ralischen Rohbóden, die alkalisch oder neutral reagieren, die Uber- 
gangsgesellschaften auf den Bóden, aus denen die leichtlóslichen 
Salze zum GroBteil ausgelaugt worden. sind, der eingelagerte Hu
mus aber annahernd abgesattigt ist, bei neutraler bis schwach 
saurer Reaktion (Rendzina- und Braunerde-Bóden), die SchluB- 
gesellschaften endlich sind auf stark ausgelaugte, ausgesprochen 
saure Podsol- und Humusboden beschrankt. Emgehend wird vor 
allem die Reihe

Caricetum firmae —*■ Elynetum —*■ Curvuletum
pH 7,2 pH 6 pH 4,8

studiert, die in weiter und charakteristischer Verbreitung vor- 
kommt, und dereń pH-Werte im Durchschnitt um je eine Einheit 
von einander liegen. Es z e i g t e  s i c h ,  daB d i e  S u k z e s s i o n  s- 
r e i h e n ,  wic s i e  im n o r d a l p i n e n  L a u t e r b r u n n e n t a l  
(ca. 200 km weiter westlich gelegen) im wesentlichen auf móg- 
Iichst allseitig begrundetes SchlieBen vom Nebeneinander auf das 
Nacheinander und ohne eigentliche Bodenuntersuchung f e s t g e -  
s t e l l t  wo r d e n .  s i n d ,  den  Vor  g a n g e n  d e r  B o d e n -  
r e i f u n g  im z e n t r a l a l p i n e n  G e b i e t ,  das iinmerhin etwas 
andere Klima- und Vegetationsverhaltnisse aufweist, d u r c h a u s  
e n t s p r e c h e n .  Eine Ausnahme macht das Elynetum, das fur das 
Lauterbrunnental zu den SchluBgesellschaften gestellt worden war, 
von Braun und Jenny aber nach der Beschaffenheit seines Bodens 
(Rendzina) mit gutem Grunde zu den Ubergangsgesellschaften ge- 
rechnet wird. Doch ist diese Ausnahme scheinbar, da auch fiir 
das Lauterbrunnental das Elynetum nur mit der ausdriicklichen 
Einschrankung zu den SchluBgesellschaften gestellt wurde, daB 
es durch die lokalklimatische Eigentumlichkeit der winterlichen 
SchneentblóBung (Windecken) bedingt sei, beim Aufhóren dieser 
Beeinflussung aber in die SchluBgesellschaft des Curvuletums iiber- 
gehen musse (1921 pag. 102). Charakteristisch fiir die etwas 
schwankende Stellung des Elynetums ist der groBe Spielraum seiner 
pH-Werte, den Jenny festgestellt hat. Es fallt jedenfalls unter 
den Begriff des Subklimaxes von Clements.

*) Vegetat ion sent w!ckl un g und B ode nb i ld u ng  in der a lpinen  
Stufe der Zentralalpen.  Denkschr. Schweiz. Naturf.-Ges. 63 1926.
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LJnabhangig von Braun und Jenny und ungefahr zur gleichen 
Zeit (1924—1926) kam ich anlaBlich einer statistisch-vergleichenden 
V e g e t a t i o n s u n t e r s u c h u n g  am T a n z b o d e n  im L a u t e r -  
b r u n n e n t a l  dazu, zur Begriindung der Sukzessionsanschauungen 
auch Bodenuntersuchungen beizuziehen. Das Gebiet liegt in den 
Kalkhochalpen und nur wenig iiber der Baumgrenze, im Rhodo- 
retum-Giirtel, in seinen hóchsten Teilen in den Nardetum-Loise- 
leurietum-Giirtel hinaufreichend. (1950—2136 m.) Die Pflanzen- 
gesellschaften gruppieren sich nach den scharf ausgepragten Lokal- 
klimaten des Nordwest—Siidost verlaufenden Berggrates in natiir- 
liche Hauptgruppen, von denen die eine die sonnig-trockenen 
Sudhange, die andere die schattig-feuchten Nordhange besiedelt. 
Auf den Buckeln und Felsabsatzen des Grates gehen die Assozia- 
tionen der Sonnenhange mehr oder weniger rasch in die der 
Schattenhange iiber, wobei wieder besondere genetische Beziehun- 
gen auftreten.

In den Schematen auf Tafel III sind die Sukzessionsverhalt- 
nisse fiir diese topographisch-genetischen Einheiten (Assoziations- 
komplexe) iibersichtlich dargestellt. Fiir jede Assoziation sind 
die Bodenverhaltnisse, soweit sie untersucht wurden, in kurzer 
Zusammenfassung beigeliigt. Man erkennt ohne weiteres, daB 
Bodenreifung und Sukzessionsvorgange einander parallel gehen. 
Die Bodenreifung erreicht aber in den drei Assoziationskomplexen 
nicht die gleichen Endwerte; eine eigentliche SchluBgesellschaft, 
das Loiseleurietum procumbentis mit 20—50 cm machtigen Roh- 
humusschichten, tritt nur auf den Gratpartien auf; an den Nord- 
und Siidhangen findet auch eine vollstandige Auslaugung der 
Karbonate und starkę Humushaufung statt; aber die Bodenstabilitat 
ist verhaltnismaBig gering, und auBerdem macht sich auf der Siid- 
seite die intensive Insolation in austrocknender Wirkung geltend, 
so daB die lokaledaphischen und lokaiklimatischen Einfliisse die 
Ansiedlung einer SchluBgesellschaft eerhindern. Anklange dazu 
finden sich in den Sesierieto-Sempervireten der Sonnenhange, so
weit sie auf verhaltnismaBig ausgeglichenem Boden liegen, indem 
die kalkliebenden Arteri zuriickzutreten beginnen und durch neutro- 
phile oder vereinzelte acidiphilc ersetzt werden, ferner in ent- 
sprechender Weise in dem Rhodoretum hirsuti und Seslerieto- 
Semperviretum salicetosum der Nordhange. Die genaueren An- 
gaben iiber die floristische Zusammensetzung der Assoziationen am 
Tanzboden sind in meiner Studie iiber den Assoziationsbegriff 
in der Pflanzensoziologie zusammengestellt.*)

V e r g l e i c h e n  wi r  nu n  d i e s e  E r g e b n i s s e  mi t  d e n e n  
von  B r a u n  u n d  J e n n y  im U n t e r e n g a d i n ,  so konstatieren 
wir im allgemeinen schóne Ubereinstimmung. Trotz den Unter- 
schieden in der Hóhenlage und trotz der bedeutenden horizontalen 
Entfernung handelt es sich teilweise um die gleichen Pflanzen- 
gesellschaften. Immerhin stellen wir bemerkenswerte Verschieden-

■) Biblioth. Bot. 96 1928.



lieiten fest, indem einerseits im Lauterbrunnental die pH-Werte 
sich in viel engerem Rahmen halten, meist auf Werte die weni,g 
unter dem Neutralpunkt liegen, konzentriert sind, anderseits schon 
die Anfangsgesellschaften starkę Auslaugung der Karbonate zeigen 
und die Humushaufung auBerordentlich hohe Betrage erreieht (bis 
98 Prozent im Loiseleurietum). Die beiden letzten Eigentiimlich- 
keiten sind Zeichen der Humiditat,*) die also am Tanzboden 
gro fi er ist ais im IJnterengadin. Sie erseheint noch gróBer, wenn 
wir bedenken, daB der Tanzboden in geringerer Meereshóhe liegt, 
da nach J e n n y  die Humiditat mit der Hóhenlage zunimmŁ 
Der von J e n n y  fiir die alpine Hóhenstufe des Unterengadin an- 
gewendete Begriff der Perhumiditat seheint also fiir den Tanz
boden besser gerechtfertigt, was sieh auch aus der allgemeinen 
Kliimavergleichung ergibt. Auffallen muB die Tatsache, daB die 
Wasserstoffjonenkonzentration im Loiseleurietum des Tanzbodens 
trotz des groBen Humusgehaltes nieht hóhere Werte erreieht. Der 
Grund diirfte in der intensiyen und regelmaBigen Uberfiihrung des 
ganzen Gebietes mit Kalkstaub liegen, der von allen benaehbarten 
Kalkgipfeln, Geróllhalden, Moranen her erfolgt. Die Rolle der 
Staubzufuhr fiir die Vegetationsentwicklung wurde von mir sehon 
im Jahre 1919 (pag. 25) gewiirdigt und ihr Betrag ist neuer- 
dings von J e n n y  fiir das Gebiet des Nationalparkes im Unter
engadin nach dem in den Regenmessern angehauften Staub auf 
runa einen Millimeter pro Jahr bestimmt worden. Diese Angabe 
mag etwas hoch gegriffen. sein; aber der vom Wind gebrachte Staub 
geniigt jedenfalls, die bei den unvollstandigen Zersetzungspro- 
zessen entstehenden Humuskolloide immer von neuem abzusattigen, 
so daB der Boden, ohne meBbaren Karbonatgehalt aufzuweisen, 
groBe Mengen eines schwarzen, mehligen aber nur schwach sauren 
Humus aufspeichern kann.

Die Ergebnisse vom Tanzboden und ihr Vergleieh mit der 
Br a u n - J e n n y ' s c h e n  Arbeit veranlaBten mich, auch im west- 
lichsten. Berneroberland, im Q u e 11 g e b i e t d e r  S a a n e ,  das ein 
ahn.hches Klima au.fweist wie das Lauterbrunnental, im Sommer 
1927 solehe Bodenuntersuchungen durchzufiihren.**) Diese sehlieBen 
fiir das Seslerieto-Semperviretum, Caricetum ferrugineae, Carieetum 
firmae, Loiseleurietum eng an das Lauterbrunnental an (s. Zu- 
sammenistellung), bei einer Hóhenlage von 1930—2020 m. Der 
Boden des Loiseleurietums war etwas saurer. Ferner wurden in 
diesem Gebiete auch einige Schneetalchenproben aus 2370 m Hóhe 
und aus 2600 m Hóhe zwoi Elynetumproben untersucht, die beide 
einen etwas geringeren Humusgehalt besitzen, ais die aus dem 
Unterengadin, aber ebenfalls geringere Wasserstoffjonenkonzen
tration.
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*) Nach Jenny (in Braun u. Jenny) 1926 stehen Bildung und Zersetzung 
organischer Substanz in einem durch das Allgemeinklima gegebenen Gleichge- 
wicht.

**) Vgl. Ber. Schweiz. Bot.-Ges. 37 1928.
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Vergleich der pH-Werte, des Humus- und Kalkgehaltes einiger 
Pflanzengesellschaften im Engadin und im Berner Oberland
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Caricetum lerrugineae . . 2 6,8 66 0 1 6,8 65 0
Caricetum f i r m a e .............. 21(7) 7,2 22 10-92 ' ) 3 6,5 64 0 3 6,5 64 0
Loiseleurietum proc. . . . 4 (7) 4,5 44 0 4 5,6 94 0 3 4,9 89 0
Elynetum m yosur............... 1 1 6.0 36 0 2 > 6 ,5 22 0
Salicetum herbaceae . . . 4 5,3 14 ? 3 6,2 11 0

*) loc. cit. pag. 233.

So z e i g t  s i c h  d a s  z e n t r a l e  u n d  w e s t l i c h e  B e r n e r -  
o b e r l a n d ,  s o w e i t  w i r  n a c h  den  v e r h a l t n i s m a B i g  
w e n i g e n  U n t e r s u c h u n g e n  e i n e n  Schl uf i  z i e h e n  d u r - 
f e n ,  in b e z u g  a u f  d i e  B o d e n r e i f u n g  a i s  e i n e  Ei n -  
h e i t , d e r  w i r  d a s  E n g a d i n  a i s  e i n e  k o n t i n e n t a l e r e  
F a z i e s  g e g e n i i b e r  s t e l l e n  k o n n e n .  Di e  S u k z e s s i o n s -  
v o r g a n g e  w e r d e n  d u r c h  d i e s e  V e r s c h i e d e n h e i t e n  
n i c h t p r i n z i p i e 11 b e r u li r t ; sie verlaufen in beiden Ge- 
bieten nach den gleichen Gesetzen und zeigen die gleiciien Reihen, 
lieigen aber im humideren Klima zu starkerer Abkiirzung.

Hingegen kann durch diese Verschiedenheiten der Boden- 
reifung und die ihr zu Grunde liegenden Unterschiede klimatischer 
Art die Ausbildung der Pflanzengesellschaften in wesentlichem 
MaBe beeinfluBt werden. J. Braun**) legt seit 15 Jahren groBen 
Wert auf die G e s e l l s c h a f t s t r e u e  a i s  g e s e l l s c h a f t s -  
m o r p h o l o g i s c h e s  M e r k m a l .  So gliedert er auch die Vege- 
tation der alpinen Stufe des Nationalparkes in erster Linie nach 
der Gesellschaftstreue, wobei er in sehr weitgehender Weise das 
Arteninventar unterscheidet in Charakterarten verschiedener Wertig- 
keit, und in Begleiter (basiphile, neutrophile, acidiphile, indiffe- 
rente, ferner Differentialarten). Ein verhallnismaBig groBer Teil 
der Arten tritt ais Charakterarten der Assoziationen oder der Asso- 
ziationsverbande auf. Die jiingeren Schweizer Forscher, mit Aus- 
nahme von H. Gams***), der sich ablehnend verhalt, haben sich 
in der Frage der Gesellschaftstreue mehr oder weniger vollstandig 
an B r a u n  angeschlossen, wahrend die nordischen Pflanzensozio-

**) Zuerst in: D ie Veg e ta t io n sv erh a l t n is se  der S ch n eest u fe  in den  
Ratisch-Lepont isc l ien  Alpen. Neue Denkschr. Schweiz. Nat. Ges. 48 1913. 
Vergl. ferner vom gl. Autor: Żur Wertung der Ge se l l s cha ft s t reue  in der 
P f la nz ens oz io lo g ie .  Vierteljahrschr. Naturf.-Ges. Ziirich 70 1925.

•**) Prinz ipienfragen der Vegetat ion sforschun g.  Vierteljahrsschr.Na
turf.-Ges. Ziirich 63 1918.
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logen*) die Gesellschaftstreue entweder vollig abstreiten oder doch 
in ihrer Bcdeutung gering einschatzen.

Um zur Abklarung dieser Streitfragen beizutragen, liabe 
ich versucht (loc. cit. 1928), fur das Tanzbodengebiet dic 
Gesellschaftstreue in moglichst objektiver Weise festzustellen, 
sie gewissermafien statistisch zu erfassen, durch Bestimmung der 
Verbreitung samtlicher Arten in samtlichen Assoziationen. Dabei 
ergab sieli, dafi die Assoziationen sich verschieden verhalten: ein- 
zelne besitzen keine gesellschaftstreuen Arten, andere solche von 
lokaler Treue, noch andere (wozu vor allem das Seslerieto-Semper- 
viretum zahlt) Arten, die offenbar auf betraclitlichem Raume ge- 
sellschaftstreu bleiben. Manche Arten, von denen ich aus der Er- 
falirung annahm, sie seien fur eine bestimmte Gesellschaft treu, 
zeigten sich bei naherer Untersuchung doch viel weiter verbreitet. 
Die untersuchten Gesellschaften waren in dem Tanzbodengebiete 
normal ausgebildet, und bei weiterer Ausdehnung des Gebietes 
kann die Gesellschaftstreue kaum besser werden, sondem wird sich 
eher weiterliin verschleclitern miissen. Charakteristisch war das 
mancherorts beobachtete Durcheinanderwachsen von basiphilen und 
azidiphilen Arten, das sich durch die bereits erwahnte Absattigung 
der Bóden mit Kalkstaub erklaren laBt. Und im westlichen Berner- 
oberland verhalt sich die Sache offenbar genau gleich. Mehrfach 
wurde ein vólliges Durclidringen von Dryas- und Loiseleuria.- 
Spalieren samt ihren Begleitpflanzen beobaclitet, und in den er- 
wahnten Salicetum herbaceae-Schneetalchen des Iffigenhornes waren 
Rununculus alpestris, tiutchinsia alpina, Achillea atrata und andere 
Kalkpflanzen stellenweise reichlich bliihend beigemischt.

So scheint im Berneroberland die Gesellschaftstreue wesentlich 
weniger ausgepragt zu sein, ais im Engadin. Besonders deutlich 
tritt dies beim Vergleich der Caricetum firmae-Bestande hervor, die 
im Unterengadin nach B r a u n  durch 5 Charakterarten ausgezeich- 
net sind, wozu noch 12 Verbandscharakterarten und 3 Ordnungs- 
charakterarten kommen, wahrend im Tanzboden-Gebiet gar keine 
Gesellschaftstreue festzustellen ist, obschon die Charakterarten dort 
beinahe alle verbreitet sind und in der floristischen Zusammen- 
setzung groBe Ubereinstimmung herrscht. Doch ist es von Inter- 
esse, festzustellen, daB gerade diese Assoziation in bezug auf die 
Bodenverhaltnisse in den Vergleichsgebieten stark verschieden ist, 
wahrend im Seslerieto-Semperviretum, wo in betreffs der Gesell
schaftstreue bessere Ubereinstimmung herrscht, auch die Boden- 
verhaltnisse besser zu harmonieren scheinen.

Zum Schlusse mogen noch einige B e m e r k u n g e n  i i be r  da s  
N a r d e t u m  s t r i c t a e  folgen. Wie erwahnt, wurde dieser Be-

*) Vergl. DuRietz E. und Gams H.: Zur Bewertung  der Be stand es-  
treue bei der Behandlung der P f lanz en ge se l l s ch aft en .  Vierteljahrsschr. 
Naturf.-Ges. Ziirich 69 1924. — Wangerin W.: Beitrage  zur pf lanzen-
s o z i o l o g i s c h e n  Begri f f sb i ldung und Termino log ie .  Rep. Spec. nov. 
Beihefte 36 1925. Nordhagen, R.: Die Vegetat ion  und Flora des  Sylene-  
gebietes.  Norske Videnskaps Akademie i Oslo 1. Mathem.-Natunrid. Klasse 
1927 No 1 (1. Bd. pag. 89).
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standestypus von mir neben dem Loiseleurietum ais SchluBglied der 
Vegetationsentwicklung in dem unteren Teile der alpinen Hóhen- 
stufe aufgestellt, mit der ausdruckliclien Einschrankung, daB das 
Nardetum seine groBe Verbreitung in der alpinen Hóhenstufe und 
beinahe seine gesamte Verbreitung in der subalpinen Stufe der Uber- 
nutzung des Rasens durch den Menschen und der darauf folgenden 
Vermagening verdanke. Andere Forscher, so namentlich Du 
Riet z*) ,  bestreiten dies und betrachten das ganze Nardetum ais 
anthropogen. Wir konnen aber die Veriialtnisse des hohen Nordens 
und des Tieflandes nicht auf die Alpen ubertragen; dort, wie 
ubrigens auch vielfach im Alpengebiet, handelt es sich wohl um 
Nardus-Bestande, aber nicht um das Nardetum im Sinne der al
pinen Forscher, das neben herrschendem Nardus durch Gym- 
nadenia albida, Potentilla aurea, Sieversia montana, Trifolium al- 
pinum, Gentiana Kochiami, Pcdicularis tuberosa, Plantago alpina, 
Campamda barbata, Arnica montana und einige andere acidiphile 
Arten, ais Gruppe genommen, charakterisiert ist.

Welche Hinweise iiber die genetische Wertung des Nardetums 
werden nun durch die Bodenuntersuchungen gegeben? J. W ł o d e k  
und K. S t r z e m i e n s k i**) geben fiir das Tatragebiet im Nardetum 
eme Bodenreaktion an, die von 3,7—6,0 schwankt, wobei aber eine 
deutliche Haufung der Werte auf 3,8 und von 4,6—4,7 festzu- 
stellen ist. Die Art Nardus stricia seiber bleibt in ihrer Verbreitung 
bei alinlicher Haufung der pH-Werte, innerhalb dieser Grenzen.

A. Z latniks***) Untersuchungen im Riesengebirge weisen 
den Nardeta jDH-Werte zu, die von 4,7—5,3 schwanken und ein- 
mal 5,9 erreichen (Hóhe iiber Meer 1230—1535 m). K. R u d o l p h ,
F. F i r b a s  und H. S i g m o n d f )  finden im Koppenplanmoor 
des Riesengebirges (1430 m) fiir die vom Nardetum bedeckten 
Flachen ein pH von 4,75—5,0.

J . C o u l o n f f ) ,  der die Physiologie von Nardus stricta unter- 
suchte, stellte bestes Gedeihen der Art im pH 4,65 fest. Bei 
cinem wechselnden Nitratgehalt kann aber die Wasserstoffjonen- 
konzentration in WasserkuSturen wesentlich variieren, indem ab- 
nehmende Aziditat die Empfindlichkeit gegen Nitrate rasch steigert. 
Dies deutet daraufhin, daB die Moglichkeit des Gedeihens und vor 
ailem die Konkurrenzkraft des Borstgrases nicht nur von der 
Aziditat, sondern auch von der Zusammensetzung und der Kon- 
tration der Bodenlosung abhangig ist, insbesondere auch vom Ge- 
lialt an Nitraten. Fordernd wirkte in den Versuchen von C o u l o n

*) z. B. in: Studien iiber die Vegetat ion der Alpen mit derjenigen  
Skandinaviens  verglichen.  Veroff. Geobot. Institut. Riibel. Ziirich 1 1924.

**) Untersuchungen zwisc he n den P f la n z e n a s s o z ia t io n e n  und 
der Wass erstof f jone nko nzent ra t ion  in den Boden des Chocho-  
t ow sk a- T al e s .  Buli. Acad. Pol. Cl. B. Sc. Nat. 1924.

***) Les A ss o c ia t io n s  de la vćgć ta t ion  des  Koknonośe  et  le pH. 
Mćm. Soc. Sc. de Bohfime CI. de Sc. Nat. 1925 (s. pag. 35—38).

f )  Das Koppenplanmoor im Riesengebirge .  Lotos 76 1928 (pag. 194).
-}•■}■) N a rdu s s tr ic ta .  Mćm. Soc. Vaud. Sc. Nat. 6 1923.
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nur das an Kalium gebundene Nitrat; Kalziumnitrat war von un- 
giinstigem Einflusse, wie ubrigens auch Kalziumkarbonat, also ver- 
mutlich das Kalzium-Jon uberhaupt.

Einige aus typischem Nardetum der Gegend von Gsteig bei 
Saanen in der Nahe der Baumgrenze (1650—1920 m) stammende 
Bodenproben zeigten eine Schwankung im pH von 4,6—5,0, im 
Mittel 4,74. Der Boden war tonig mit einem Gluhverlust von 
14—18 %; deutliche Ausbleichung in den obersten 5 cm zeigte sieli 
in einem Bestande, sonst war der Hauptteil des Eisens noch erhalten. 
Nun reagieren allerdings die tonigen alpinen Bóden sauer und bieten 
bei Vermagerung fiir Nardus vorzug!iche Ansiedelungs- und Aus- 
breitungsmóglichkeiten; soweit sie aber frisclie Wiesen tragen, 
untersclieiden sie sieli aber doch deutlich von dem des Nardetums. 
Eine Frischwiese (Festucetum rubrae commutatae) in der Nahe der 
untersuchten Nardeta (1670 m Meereshdhe) zeigte ein pH von 5,4; 
eine vermagerte Stelle mit Nardus in dieser Wiese pH 5,1.

Die p. H.-Werte des Nardetums scheinen also fiir diese Ge- 
biete in ziemlich engem Ralimen zu liegen, der mit dem Normalwert 
von C o u l o n  annahernd zusammenfallt und ebenso mit den Werten 
aus dem Riesengebirge und den Stellen der starksten Haufung 
in den Boden des Tatragebietes.ff) Es ist wahrscheinlicli, daB bei 
sorgfaltiger Auswahl der Probeilachen und bei Beschrankung auf 
typische Bestande mit AusschluB reiner Nardusrasen auch die 
extremen pH-Varianten noch wegfallen wiirden. B r a u n  und 
J e n n y f t t ) haben nachgewiesen, daB der Aziditatsbereich der 
Krummsegge (Carex curvula) wesentlich weiter ist, ais der des 
Cumiletums, und vermutlich wird sich das Nardetum zu der so 
weit verbreiteten Nardus stricta ahnlich verhalten. Da ein dem 
alpinen Typus nahestehendes Nardetum aus selir verschiedenen 
Hóhenlagen und in weiter horizontaler Verbreitung angegeben 
wird, so ist móglich, daB auch bei AusschluB der untypischen Va- 
rianten die wechselnden allgemeinklimatischen Bedingungen sich 
im Typ der Bodenreifung und damit im Grade der Bodenaziditat 
auspragen werden, trotzdem das Nardetum, wie alle SchluBgesell- 
schaften, den Boden bis zu einem gewissen MaBe zu dem fiir sein 
Gedeihen optimalen Zustande hin verandert, ihm gewissermaBen 
sein pH aufpragt, und auBerdem im weniger humiden Gebiete 
besonders auf lokalklimatisch und edaphisch ungiinstig gestellten 
Órtlichkeiten vorkommt (Moore).

Die Frage der Wertung des Nardetums ais Klimax bleibt 
noch ungeklart. Die von mir untersuchten Nardetumboden sind 
nicht vóllig gereift; sie werden im Laufe der Zeit noch weiter- 
gehende Auswaschung und namentlich Humuseinlagerung erfahren. 
In den untersuchten Bestanden bei Gsteig, die in der Nahe der 
Baumgrenze liegen, ist ais sicher anzunehmen, daB sich die alpine 
Zwergstrauchheide ausbreiten wird, mit oder ohne Baumoberwuchs.

-j-f) Eine Bodenprobe aus sehr schonem primaren Nardetum auf Schinige 
Platte bei Interlaken (ca. 2000 m) im Sommer 1928 ergab ebenfalls ein pH von 4,7.

f-j-f) Loc. cit. auf Seite 5.
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Das Nardetum ist hier in der Regel durch Beweidung (eventu/ell 
nach vorhergehender Waldreutung) entstanden und erhalten. Eine 
primare Entstehung ist nur in einem der untersuchten Bestande 
wahrscheinlich. Oberhalb der Rhodoretumgrenze, wo ais Zwerg- 
siraucher der SchluBgesellschaften nur noch Loiseleuria und in be- 
schranktem Umfange Empetrum und Vacciniutn uliginosum in Be- 
traclit fallen, ist das Nardetum wahrscheinlich in einem Zwischen- 
gurtel, der bis zum Auftreten des Cumdetums reicht, konkurrenz- 
kraftiger, und hier habe ich es, in Verbindung mit dem Loiseleu- 
rietum, ais Klimax angenommen. In der Gegend von Gesteig bei 
Saanen ist die Bodenaziditat im Loiseleurietum nicht hóher ais im 
Nardetum, sondern eher niedriger; ihre Zunaiime kann also nicht 
ais sukzessionsbedingender Vorgang wirken. Eher diirfte sich die 
Verdickung der podsolierten Bodenschicht und die Zunahme der 
Rohhumushaufung in dieser Richtung geltend machen; aber offenbar 
geschieht dieser Vorgang, der zum Aufbau eines neuen Bodentypus 
auf dem Mineralboden fuhrt, auf toniger Unterlage nur sehr 
langsam.

Wir stoBen bei diesen Untersucnungen stetsfort auf Fragen- 
komplexe, die noch der eingehenden Erforschung harren. Es zeigt 
sich aber, daB die Bestimmung der Bodenaziditat, so fruchtbar sie 
sich auch fur die Lósung von Sukzessionsproblemen gezeigt hat, 
doch nur Teillosungen zu bieten vermag. Und auch die Vorgange 
der Bodenreifung, ais ganzes gefaBt, konnen naturgemaB nicht alle 
Vegetationsanderungen erklaren. Eine umfassende Einsicht ist nur 
móglich, wenn einerseits der Boden in seiner ganzen Komplexi,tat, 
im gegenseitigen Spiel der Faktoren untersucht wird, anderseits 
die klimatischen Einfliisse erfaBt werden und schlieBlich auch alle 
Aufmerksamkeit dem Verhalten der Lebewesen selber zugewendet 
wird, besonders den noch so wenig bekannten Vorgangen der 
Artenwanderung und Artenkonkurrenz innerhalb der Pflanzengesell- 
schaften. Das Experiment ist zu allen diesen Untersuchungen un- 
entbehrlich.



Die Sporangiophor-Theorie 
und die Herkunft der Coniferen.

Von
R . Pilger.

------ ------------

Die A u f f a s s u n g  des  S p o r a n g i o p h o r s  bei Bo w er  
(The origiin of a Land Flora, 1908) griindet sich auf seine Theorie, 
daB alle Blatter ohne Unterschied Anhangsel der praexistierenden 
Achse sin:d und daher auch keine RegelmaBigkeit in der Anordnung 
zu zeigen brauchen; ein prinzipieller Unterschied zwischen Makro- 
phyllinen und Mikrophyllinen existiert nicht. Die mikrophyllen 
Formen sind primar, die groBblattrigen Filicales sind abgeleitet. 
Die Anhangsel der Achse (Blatter) brauchen nicht alle denselben 
Ursprung zu haben; es ist selbst denkbar, daB an derselben Achse 
Anhange verschiedener Natur auftreten. Man darf die bei den 
hoheren Pflanzen gewonnenen Kategorien von Achse, Blatt, Emer- 
genz u. a. nicht ohne weiteres auf die Kryptogamen iiber- 
tragen. So ist fur diese ein Terminus notwendig, den es bei 
hoheren Pflanzen nicht gibt, das „Sporangiophor", „a structure 
which bears sporangia". Vielleicht laBt sich das Sporangiophor 
unter den Begriff der Emergenz im weiteren Sinne unterordnen. 
In welchem Verhaltnis stehen Sporangien, Sporangiophor und 
Sporophyll zu einander? Bei Lycopodium, Selaginella und Ver- 
wandten tragt die Achse selbst oder das Sporophyll das Sporan- 
gium; stets besteht ein regelmaBiges Verhaltnis zwischen beiden. 
Bei Equiseten und Calamarien tragt die Achse Sporangiophore 
und zwar ist z. B. bei Equisetum der Strobilus rein aus Sporangio- 
phoren zusammengesetzt, wahrend bei anderen Formen wechselnde 
Beziehungen zwischen diesen und Brakteen ( = Sporophyllen) vor- 
handen sind; z. B. hat Calamosłachys abwechselnde Wirtel von 
Sporangiophoren und Brakteen, bei Palaeosłachya stehen die Spo
rangiophore i,n der Achsel von Brakteen. Bei den Farnen mit 
ihrem stark vergroBerten Sporophyll sind noch primitiver die 
run den Sori mit relativ wenigen, simultan ausgebildeten Sporan
gien, die einem Sporangiophor etwa von Eęuisełum homolog sind; 
starker abgeleitet sind die Sori der Polypodiaceen. „It has been 
seen that spore - bearing bodies may be borne directly on the
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axis or on the appendages; the latter is the case in the Ferns), 
the chief difference between them and the strobiloid forms being 
that the appendages here are large and the sori, or sporangiophores, 
very numerous. Regardcd in this light, the Fern-type is not a 
thiing distinct or apart; the diifference from other types is mairily 
one of the degree of development of the sporophyll whkh bears 
the sori.“ (p. 151).

Bei dieser Auffassung des Sporangiophors liegt kein Grund 
vor, es fur das Resultat einer Mctamorphose eines vorher existieren- 
den Anhanges oder Teiles der Pflanze zu halten. Die Beziehung 
von Sporangien oder Sporangiophoren zu Brakteen oder Sporo- 
phyllen ist gewóhnlich eng und dient dem Schulze und der Er- 
leichterung der Ernahrung; notwendig ist die Beziehung nicht.

G o e b e l  (Organographie der Pflanzen, 2. Aufl. 2. Teil, 
1915—1918) lehnt den Sporangiophor-Begriff im Sinne B o w e r’s 
iiberliaupt ab. Die Sporangien stehen an Blattern oder liomologen 
Organen, die ais Sporophylle zu bezeichnen sind. „Von dem Satze, 
daB die Sporangien deutliche Produkte von Blattern sind, machen 
nur die Selaginellen eine Ausnahme. . . „Der Vergleich mit 
Lycopodium legt die Annahme nahe, daB jedenfalls u r s p r i i n g -  
1 i c h auch die SelaginellaSporangien blattbiirtig waren.“ Die 
Schwierigkeit der Homologisierung bei den fossilen Formen aus 
der Verwandtschaft der Eąuiseten ist jedenfalls nicht gering; 
G o e b e l  streift diese Dinge nur kurz. Ausfiihrlicher geht darauf 
H i r m e r  (Handbuch der Palaeobotanik I, 1927) ein. F l i r me r  
unterscheidet zwischen makrophyllen und mikrophyllen Formen- 
kreisen (also etwa Filicales und Lycopodiitles). Den Beginn des 
mikrophyllen Typus sehen wir bei den alten Psilophyten, etwa bei 
Asteroxylon, doch ist gerade bei solchen Formen wie Asteroxylon 
an die Móglichkeit der Entslehung des makrophyllen Typus zu 
denken, indem der Wedel der Makrophyllinen abgeleitet werden 
kann von einem System von Seitensprossen in der Art der Frukti- 
fikations-Seitensprosse von Aste;oxylon. Das ist es dann erklar- 
lich, daB das Sporangium endstandig, randstandig und flachen- 
standig in den verschiedenen Gruppen sein kann; es findet eine all- 
mahliche Entwicklung des Sporophylles statt. Andererseits ist die 
Bekleidung mit dornartigen Blatlciien bei Asteroxylon der Aus- 
gangspunkt fiir die Mikrophylle der Lycopodialcs und Eguisełales. 
Nun werden bei diesen Formen, nachdem keine an den Zweiigen 
endstandigen Sporangien mehr gebildet werden, die' Mikrophyllen 
Trager der Sporangien =  Sporophylle und zwar bleiben sie un- 
geteilt, mehr oder weniger peltat (Equ.isctum), oder sic werden 
serial geteilt in einen fertilen Abschnitt (Sporangiophor) und einen 
sterilen Abschnitt (eigentliche.; Sporophyll). Die einzelnen Typen 
sind in dem Werk von H i r m e r  einzusehen (z. B. p. 468 ff.). 
Die Sporophylle sind also bei den Filicrtes und Lycopodiales 
verschiedener Natur.

Will man die G y m n o s p e r m e n  mit den G e f a f i k r y p t o -  
g a m e n  in Verbindung setzen, so erhebt sieli 1) fiir die Cycadaceen,
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2) fiir die Coniferen die Frage, ob sie mikrophyll oder makrophyll 
sind, ferner wie ihre Carpelle zu deuten sind und ob Sporanr 
giophore vorhanden sind. Fiir die Cycadales wird man ohne 
weiteres den AnschluB an die Filicales finden: bei der Gattung 
Cycas sind am groBen Sporophyll randstandige Samenanlagen vor- 
handen, die Reduktion kann dann der Zapfenform entsprechend bis 
zur Schildform weitergehen. Fur die einfaehe Sporangiophor-Natur 
der Staubblatter der Coniferen im Sinne Bovver ' s  spricht sich 
neuerdings J o s e p h  D o y l e  aus (Notes on the staminate cone 
of Luńx Icptolepis, Proc. Roy. Irisli Acad. XXXVII, Sect. B 
(1926) 154—169, T. 10-12). Man kann, wie D o y l e  ausfulirt, 
entweder den Typus der Mikrosporophylle der Pinaceen fur primiitiv 
lialten oder das +  radial symmetris-che Sporophyll, „perhaps some- 
what as in Taxns or the sporangiophore of Equisetamu. D o y l e  
ist fiir die letztere Ansicht, fiir die schon die Anlage eines radiaren 
Staubblattes bei Torrcya mit Abort mehrerer Sporangien, ferner 
die gróBere Zahl der Sporangien bei Arcuicariaceae und Capressa- 
ccae spricht. Er findet bei Larix in der Endschuppe des Stamen 
zwei Harzliicken, die in keinem Zusammenhang mit dem sonstigen 
Iiarzkanalsystem stehen; in ihnen sieht er rudimentare Sporangien; 
ebenso stark sind diese Liicken bei Pssudotsuga entwickelt, 
schwach auch bei Pieca und Pinus. Hieraus laBt sich auf diie Ent- 
wicklung aus einem radiaren Typus des Stamens schlieBen. Die 
Harzliicken fehlen bei Cedms; dafiir laufen Zweige der Haupt- 
kanale der Blutenachse durch das ganze Stamen; es liegt also hier 
ein ganz anderer Entwicklungsmodus vor.

Ist also das primitive Stamen der Coniferen und Ginkgoaceen 
von radial symmetrischem Typus, so war es niemals von Blatt- 
natur, niemals in der Richtung auf eine abgeflachte Lamina ent
wickelt, sondern von der Natur eines reinen Sporangiophores der 
Equisetales (im Sinne von Bo w er). Die eventuell friiher vor- 
handenen Brakteen zwischen den Sporangiophoren sind restlos 
abortiert. D o y l e  faBt seine Ansicht (p. 167) folgendermaBen 
ziisammenr „Evidence is presented from Larix and other Conifers 
in support of the theory that the primitive stamen of the Coni- 
fer and Ginkgo phyla was a radia!ly symmetrical structure, 
carrying numerous sporangia distally attacned, and of a non-foliar 
sporangiophoric naturę, i. e., a modification of a primitive re- 
productive branching system, upon which the flattened, photo- 
synthetic lamina condition was newer impressed." Entsprechend 
sieht D o y l e  im primitiven Megaslrobilus der Coniferen eine 
Gruppe von, „spoi angiophoric structures“ ; es ist aber der groBe 
Hnterschied gegeniiber dem mannlichen Strobilus vorhanden, daB 
alle Sporangiophore Beziehungen zu einer Braktee haben; die 
Brakteen s,ind hier beibehalten. Mit der Fixierung des Sporangio- 
phors (ovular stalk) axillar zur Braktee ergibt sich die Ableiturag 
der verschiedenen Formen des weiblichen Zapfens.

Ge,gen die Auffassung D oy 1 e ’s von der r e i n e n  S p o r a n 
g i o p h o r - N a t u r  d e r  St ami ni a  d e r  C o n i f e r e n  ohne Zu-
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sammenhang mit Blattern (Brakteen, Sporophyllen) spricht zu- 
nachst der morphologische Vergleich. D o y le  hat die Stellung 
der Bliite unid ihr Verhaltnis zum vegetativen Teile der Pflanze 
ganz auBer acht gelassen, nach dem ein reines Sporangiophor nicht 
vorliegen kann. Zu dieser Auffassung kann man nur kommen, wenri 
man von Formen mit mannlichen Bliiten ausgeht, die von der vege- 
tativen Region scharf getrennt sind und aus eigenen Knospen 
hervorgeheh, wie es bei den Pinaceen oder Taxus der Fali ist. 
Je mehr die Bliite vom ve(getativen Teil differenziert ist, desto 
starker iist auch die Verschiedenheit von Stamen und Laubblatt 
ausgepragt. In verschiedenen Gruppen der Coniferen kommen aber 
mannliche Bliiten an den Spitzen von Laubzweigen vor, bei den en 
die Sporopliylle sich nur wenig von den Laubblattern unterscheiden 
unid auch die Stellung der Laubblatter fortsetzen; wesentlich sind 
sie von den Laubblattern eben nur dadurch unterschieden, daB sie 
Spurangien tragen. Hier muB man doch von Sporophyllen und 
nicht von Sporangiophoren reden. Vergleichen wir die Podocarpa- 
ceen. Hier entsprechen die mannlichen Bliiten entweder einem 
Zweig, sind also axillar und von eigener Knospenhiille umgeben, 
oder sie stehen an Zweiigenden, vom sterilen Teil wenig abgehoben; 
die Form der Stamina ist gegen die der sterilen Laubschuppen des 
Zweigleins wenig verandert. Ebenso kommen bei den Cupressa- 
ceen die terminalen mannlichen Bliiten mit Obergang zur vegey 
tativen Region vor. Fortschritte zu selbstandiger Gestaltung der 
mannlichen Bliite finden sich bei Juniperus § Oxycedrus und bei 
Arceuthos. Die oft deutłich stielformige Ausbildung der Basis des 
Sporophylls ist offenbar nur durch das Raumbediirfnis der Sporan- 
gien bedingt. So wird man auch dem Stiel des Stamens bei Aran- 
carm keine morphologische Bedeutung beilegen, bei welcher 
Gattung auch die Schuppenblatter in die Sporophylle iibergehen 
kónnen. Bei den Formen mit Unergang von der sterilen Region 
zu mannlichen endstandigen Bliiten wird man zunachst an die 
Lycopod'uĄeŚ erinnert, wenn man die Formen mit „tieferstehenden“ 
Gruppen in Verbindung setzen will, etwa Lycopodium oder Selugi- 
tiella; doch fallt sofort der Unterschied ins Auge, daB hier das 
Sporophyll nur ein Sporangium tragt (im Gegensatz zu den Coni
feren, bei denen die gróBere Zahl der Sporangien urspriinglich ist), 
und zwar auf der Oberseite, wobei ófters der Zusammenhang 
zwischen Sporophyll und Sporangium, der bei den Coniferen auBer 
Zweifel steht, nicht sicher ist. Das Stamen der Coniferen ist 
stets ein einheitjiches Gebilde, also ein Sporangiophor oder Sporo
phyll (im Sinne der Cycadeen), wahrend im weiblichen Zapfen sich 
in erstaunlicher Formemnannigfaltigkeit Ausgliederungen des Mega- 
sporophylls finden, die auch ais reduzierte Achselsprosse auf- 
gefaBt werden. Auf diese in zahlreiichen Arbeiten behandelte Streit- 
frage braucht hier nicht eingegangen zu werden; die ganze Literatur 
findet sich in der Bearbeitung der Coniferen in der zweiten Aufjage 
von Eng . l e r  u. P r a n t l ,  Die naturlichen Pflanzenfamilien, zu- 
sammengestejlt. Wenn das Gebilde, das ais Fruchtscliuppe oder
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Epimatium bezeichnet wird, a.ls eine „Ligula" angesehen wird, so 
ist offenbar der Vergleich mit den ligulaten Lycopodiales fur 
diese Auffassung maBgebend gewesen; das wird ausdruck,lich in den 
serologischen Arbeiten der Schule von M ez hervorgehoben. Nun 
ist von vornherein auffąllend, daB nur das Megasporopliyll der 
Coniferen eine Ligula erzeugt, wahrend die Laubblatter keine Spur 
einer solchen besitzen, im Gegensatz zu den Lycopodiales, die 
entweder ligulat oder eligulat sind. Die Blatter von Lepidodendron 
etwa zeigten eingesenkt in einer besonderen Grube im Blatt- 
polster eine scharf abgesetzte kłeine Ligula. In den Bliitenzapfen 
findet sich vor dem Sporangiium an der Stelle, wo die Sporo- 
phyllspitze scharf umbiegt, eine kleine Ligularschuppe, die deutlich 
abgesetzt mit dem Sporangium in keiner Verbindung steht. Bei 
den samenahnlkhen Gebilden Lepidocarpon ist die Ligula gleich- 
falls getrennt und es bleibt zweifelhaft, ob die integumentartige 
Bildung dem Integument der Samen der Cycadofilices zu vergleicher; 
ist. Sollte man, bei den Coniferen von einer Ligula reden, so ware 
anzunehmen, daB diese ii bera 11 geschwunden und nur im Mega- 
sporophyll erhalten geblieben ist, wo sic eine eigenartige Aus- 
bildung erfahren bat. Morphologisch verglei,chbar ware allenfalls 
die Ausbildung bei. Saxegothaea und Microcachrys; bei Araucaria 
liegen die Verhaltnisse ganz anders, da die „Ligula" dort ein die 
Samenanlage einhullendes Gebilde ist. Bei Agathis fehlt die Ligula 
ganz, und es ist keineswegs bewiesen, daB eine Vervvachsung oder 
Reduktion vorliegt. Die M ez ’sche ^phule sieht den Zusammen- 
hang mit den ligulaten Lycopodiales ais erwiesen an. Entsprechend 
den Ergebriissen von K ir s t e i n  (1918und 1922; vergl. Nat. Pflanz.- 
Fam. p. 147) hat M ez (Drei Vortrage iiber die Stammesgeschichte 
der Pflanzenwelt (1925) p. 32—33) den Gedankengang kurz pro- 
grammatisch dargestellt: Der Hauptstamm des Pflanzenreiiches hat 
sich vom Devon bis zum obersten Jura entwickelt in der Linie 
Psilotales — Selaginellaceae —>■ Pinaceac —> Wielandiellaceae, 
welch letztere von den Bennettitaceae prinzipiell vcrschieden und 
ais eigene Familie und Reihe aufzustellen sind.“ „DemgemaB sind 
meine friiheren Thesen, wonach die heutigen Gymnospermen pleio- 
phyletisch und die Dikotylen uber die Pinaceen von den Lycopo
diales abzuleiten sind, durch die Serologie weiter und weiter be- 
kraftigt worden.“ „Auf dem Hauptstamm des Pflanzenreiches 
stellt die Vermehrung der zusammengestellten Sporophylle (niedrige 
Blute) bis zu den. Pinaccae hinauf eine Progressions-, von da ab 
eine Reduktionsreihe dar/‘ „Aus der (niedrigen) Blute der Sela- 
gincllaceae - Pinaccae hat sich die hóhere Bliite der Wielandiella
ceae - Magnoliaceae phylogenetisch entwickelt/' „Meine These, daB 
die Fruchtschuppe der Abietineae homolog sei der Ligula der 
Lycopodiales ligulaiae, steht unerschiittert; sie eróffnet das Ver- 
standnis fur die Bliite der Coniferales wie dem zufolge der Angio- 
spermae.11

Das sind lapidare Satze, die, wenn man den Stand der 
serologischen Forschung iiber den Gymnospermen-Ast iiberblickt

7F e d d e ,  Repertorium, Belheft LVI
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und den morphologischen Vergleich heranzieht, mehr ais Behauptun- 
gen dastehen, ais daB sie sich zwingend ans den Tatsachen ergeben. 
O t t o  E i s e n t r a g e r  (Untersuchungen iiber die BrauchbarkeŁt 
der Serodiagnostik fur die Verwandtschaftsforschung in der Bo
tanik, insonderheit innerhalb der Klasse der Gymnospermen, unter 
Anwendung der Prazipitationsmethode wie der Konglutinations- 
methode nach Me z, Diss. 1928), stellt die tatsachlichen Gegen
satze in den Ergebnissen der Forscher zusamnien und kommt zu 
dem Schlusse, 'dem man sich nach Einsicht der verschiedenen 
Resultate kaum entziehen kann: „Die vergleichende Gegeniiber- 
stellung samtlicher serologischer Befunde der verschiedenen For
scher auf dem Gebiete der Gymnospermen offenbarte Diifferenzen, 
die durch ihre diametrale Art eine einheitliche Festlegung der 
betreffenden Pflanzen in einem phylogenetischen System unmóglich 
machten. Diese Gegensatze stehen an GroBe und Vielheit in keiner 
Weise denjenigen nach, die sich innerhalb der Gymnospermen durch 
die Ergebnisse der vergleichenden Morphologie und der iibrigen 
Disziplinen gebildet haben.“ Besonders mbezug auf die Stellung 
von Ginkgo erscheinen die Gegensatze uniiberbriickbar. Ich habe 
keine Veranlassung, mich etwa an dieser Stelle iiber Wert oder 
Unwert der serologischen Methode, mit der ich nicht praktisch 
gearbeitet habe, fiir die groBen phylogenetischen ZusammenTiange 
zu auBern, darf aber die Behauptung wagen, daB ihre bisherigen 
widersprechenden Resultate inbezug auf die Gymnospermen nicht 
geeignet sind, Anschauungen, die auf der Basis der vergleichenden 
Morphologie gewonnen sińd und die etwa vom Konigsberger 
Stammbaum abweichen, fiir widerlegt zu halten.

Der Z u s a m m e n h a n g  d e r  C o n i f e r e n  m i t  d e n  S e l a -  
g i n e l l e n  o d e r  P r o s e l a g i n e l l e n  ist nicht erwiesen; viel- 
mehr stammen nach meiner Ansicht die Coniferen von makro- 
phyllen Reihen ab; entsprechend ist die Deckschuppe der Ligula 
der Selaginellen nicht homolog und sind keine Sporangiophore im 
Simie der miikrophyllen Lycopodiales vorhanden.

Betrachten wir zunachst die Anatomie, so ergibt sich keine 
phylogenetische Beziehung zu einer bestimmten Gruppe der Pteri- 
dophyten. T h o m s o n  (vergl. Nat. Pfl.-Fam. p. 261) spricht dem 
Umstand besondere Bedeutung zu, daB den Lycopodiales die bei 
den Cycadeen und Coniferen vorhandenen Blattspur-Unterbrechungen 
fehlen. F. J. M e y e r  weist in seiner Studie: „Die diaplektischen 
Leitbiindel der Lycopodien im Lichte der vergleichenden Anatomie 
und der Palaeobotanik nebst einem Ausblick auf die iibrigen Pterk 
dophyten“ (Engl. Bot. Jahrb. LX, 317—344) auf die selbstandige 
Entwicklung der Leitbundeltypen in den einzelnen Gruppeu der 
Pteridophyten etwa aus dem alten Psilophyten-Typus hin: „In 
allen genannten Fallen ist die leitbiindelanatomische Organisation 
also bereits so fest in bestiminte Bahnen geleitet, daB die Er- 
scheinung des sogenannten normalen sekundaren Dickenwachs- 
tums, wie es die Koniferen und Dikotyledonen aufweisen, nicht 
mehr erreicht werden kann.“ Wenn samtliche Gruppen nach ihrer

i
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Stammanatomie nicht auf der „Hauptlinie des Stammbaumes“ 
stehen kónnen und sich nach dem in der Arbeit gegebenen Scherna 
drei Hauptreihen der Entwicklung aus dem ursprunglichen Typus 
ergeben, so besagt also die Anatomie fur den Zusammenhang der 
Coniferen mit einer bestimmten Pteridophyten-Gruppe nichts be- 
sonderes.

Dann kommt die E n t w i c k l u n g  d e r  S a m e n  in F r a g e .  
Wir kennen Samen, die sich mit denen der Coniferen vergleichen 
lassen, nur bei Makrophyllinen der Pteridospermen-Reihe. Diese 
Samen sitzen auf Blattern vom Makrophyllen-Typus und besitzen 
cin Integument, das aus mehreren Einheiten zusammengesetzt ist, 
dereń Ursprung und morphologische Bedeutung zweifelhaft ist 
(vergl. De Fi a a n , Contribution to the knowledge of the mor- 
phological value and the phylogeny of the ovule and its inte- 
guments, in Rec. Trav. Bot. Neerl. XVII, 1920). Von den Samen 
der Cycadofilices geht offenbar eine Reihe aus bis zu den Samen 
der Cycadeen, Ginkgoceen und Coniferen (vergl. D e Haan) ,  be- 
sonders Torreya, Ceph.alotaxus, Tctxus, wahrend von den Lycopo- 
diales nichts ahnliches bekannt ist. Lepidccarpon ist eine ganz 
andere Bildung.

Von groBer Bedeutung ist ferner der M o d u s  d e r  Ve,r- 
z w e i g u n g  u n d  d a s  A u f t r e t e n  d e r  K n o s p e n  im Z u 
s a m m e n h a n g  m i t  B l a t t e r n ,  der sich nur in der Makro- 
phyllinen-Reihe herausbildet. Bei den Lycopodiales ist die dichotome 
Verzweigung von den Mikrophyllen unabhangig und im Durch- 
schnitt schwach entwickejt. Ein Zusammenhang von Kiiospe und 
Blatt ist nur bei den Makrophyllinen vorhanden und es ist denk- 
bar, daB sich dieser regelmaBige Zusammenhang aus blattburtigen 
Knospen der Farne entwickelt hat. Auch bei den Cycadaceen ist 
eine starkere Verzweigung aus blattachselstandigen Knospen nicht 
vorhanden; die ±  starkę Verzweigung, die Cycas revoluta gelegent- 
lich aufweisen kann, geht aus Adventivknospen auf dem unter.en 
Teil der persistierenden Blattbasen hervor. Erst bei Ginkgo ist 
die reichere Verzweigung normal axillar.

Bei den Coniferen sind in mehreren Gruppen nochgr oBe  
B 1 a 11 e r vorhanden, besonders bei Araucaria, Agathis, Podo- 
mrpus § Nageia. Es ist nicht anzunehmen, daB diese Formen 
Fortbildungen aus dem mikrophyllen Typus darstellen, beson
ders wenn man den wichtigen Umstand bedenkt, daB die 
±  parallel verlaufenden B I a t t n e r v e n  s i ch  h a u f i g  ga -  
b e l n ,  o h n e  daB Q u e r n e r v e n  v o r h a n d e n  s i n d ,  
was ganz dem Verhalten von Ginkgo entspricht. Die Be- 
merkung von M i s c h k e  nach G o e b e l  (Bot. Archiv XI [1925] 
127): „Blatter, dereń Nervatur eine „offene“ ist, kommen nur bei 
Farnen, Cycadeen und Ginkgo vor; bei ąllen anderen Samen- 
pflanzen mit verzweigten Blattnerven zeigen die Nerven Quer- 
verbindungen“ ist also nicht richtig.

Eine ausfuhrliche Darstellung dieser Tatsachen findet sich 
schon bei T i s o n  (Sur la persistance de la nervation dichotomkjue

7*
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chez les Coniferes, in Buli. Soc. Linneene de Normandie 6e ser. 
IV (1913) 30—46, T. 4—5). Ti so n  verfolgt bei einigen Arten 
von Amucaria, Agathis, Podccarpus § Nagcia die reiche Dicho- 
tomie der Nervatur und weist darauf hin, daB ebenso bei dem 
Carpell von Amucaria und Agaihis, sowie in den Fruchtschuppen 
der Coniferen die Nerven dichotom geteilt sind. „II resulte des 
faits signales ci-dessus que, dans les feuilles vegetatives des Coni
feres, toutes les fois que la reduction. n’a pas ete poussee jusqu’ a 
produire 1’ unitę de nervure la  n e r v a t i o n  e s t  n e t t e m  en t 
d i c h o t o m i q u e .  II en est de menie dans les feuilles specialisees 
des strobiles femelles (bractees meres, ecailles ovuliferes).“ Die 
Persistenz einer solchen Nervatur bei den Coniferen ist vom 
groBem Interesse, da sie alten filicinen Ursprunges ist und sich 
besonders bei Farnen, Cycadeen, Ginkgo erhalten hat.

Die Serologen bringen auch Welwitschia in enge Beziehungen 
zu den Coniferen; hier ware eine merkwurdige Entwicklung des 
mikrophyllen Typus zu Riesenblattern zu yerzeichnen, wobei auch 
noch an die Tatsache zu denken ist, daB AxiIlarknospen aus der 
Achsel der Keimblatter die starkę Krone bilden. Die Parallelnerven 
von Welwitschia zeigen eigenartige Querverbindungen, die an den 
Typus mancher Farne erinnern.

Die Nadeln und Schuppenblatter der Coniferen sind also redu- 
zierte Makrophylle. Auch in zweifellos makrophyllen Gruppen zeigt 
sich oft starkę Reduktion der Blatter; das gilt nicht nur fur die 
Sporophylle (Cycadaceae und extrem Ginkgo), sondern auch fur die 
vegetative Region. Bei den Cycadaceen wechseln ausgebildete Laub- 
blatter mit reduzierten Niederblattern ab und bei Ginkgo sind Knos- 
penschuppen vorhanden mit Ubergang zu Laubblattern. Die Form der 
Laubblatter variiert bei den Coniferen auBerordentlich. Abgesehen von 
den Knospenschuppen haben wir vielfach, besonders in der Bliiten- 
region Ubergange von Nadelblattern zu reduzierten Schuppenblattern. 
Bei einem verhaltnismaBig so alten Typus wie Pinus ist schon die 
scharfe Scheidung von dunncn Schuppenblattern an den Lang- 
eweigen und lar.gen Nadelblattern an den Kurzzweigen vorhanden, 
bei Phylloclaclus sind uberiiaupt nur winzige Schuppenblatter vor- 
handen und die Zweige werden blattartig (sie geben uns eine Vor- 
stellung davon, wie iiberhaupt die Entstehung eines makrophyllen 
Typus moglich ist); bei Sciadopitys, auch einem alten Typus mit 
einer einzigen heute lebenden Relikt-Art ist die Scheidung noch 
starker ausgepragt ais bei Pinus, wobej iiberhaupt die morpho- 
logische Natur des Nadelzweigleins nicht sicher ist. Die Coni
feren sind makrophyller Abstammung und damit ist ihre phylo- 
genetische Verbindung mit Selaginellaceen oder verwandten 
Gruppen hinfallig. Der Hauptstamm des neuesten Stammbautnes 
von Z i e g e n s p e c k  (49. Ber. des WestpreuB. Bot. Zoo.l. Vereins 
[ 19271 59) Psiiophytales - Proselaginellales - Proara.ucaria.ccae -Pro- 
taxodiales, von dem dann die Taxodial.es ais Hauptast der Coni
feren abgehen, wahrend die Zweige schlieBlich in Cupressaceae und 
Gnetales gipfeln, erscheint wenig solide; seine Tragfahigkeit, die
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sich auf serologische Ergebnjsse, morphologischen Vergleich und 
rasche Konstruktionen aus fossilem Materiał stiitzt, ist gering. 
Sind die Coniferen makropiiyll, so muB an eine ursprunglich enge 
Verbindung von Mikrosporangien und Samenanlage mit dem Sporo- 
phyll gedacht werden; Sporangiophore im Sinne der Mikrophyl- 
linen sind nicht vorhanden. Fur die mannliche Bliite bleibt diese 
enge Bindung stets wie bei Cycadeen bestehen; wir haben ein 
Sporophyll, das urspriinglich eine gróBere Zahl von wohl zu- 
naclist randstaudigen und dann auf die Unterseite verlegten Spo- 
rangien tragt. Fur den weiblichen Zapfen der Coniferen ist bei 
den weiter entwickelten Gruppen die lockere Bindung der Samen
anlage an das Carpell (Deckschuppe) charakteristisch; auch hier 
Waren die Samenanlagen wohl zuniichst randstiindig und wurden 
dann auf die Oberseite verlegt, wo sie allein der Bestaubung zu- 
ganglich waren; ihre Zahl ist auch bei den altesten Gruppen schon 
gering (wenige bei den Taxodiaceen, eine bei den Araucariaceen), 
die Vermehrung bei einigen Cupressaceen ist wohl sekundar. Die 
.Bindung der Samenanlage an das Carpell ist besonders ausgepragt 
bei den Araucarien, wo dieses stets noch wesentlich die Zapfen- 
biidung bedingt, und bei einigen. Podocarpaceen. Bei den letzteren 
aber zeigt sich dann der Fortschritt, daB die Samenanlage ganz 
von Carpell frei wird und auf den immer machtiger werdenden 
Auswuchs des Carpells, das Epimatium, iibertritt (vergl. naheres 
in den Nat. Pfl.-Fam.). Es entstehen so Bildungen, die der flaehen 
Fruchtschuppe der Pinaceen homolog sind, die auch das Ende einer 
entsprechenden Entwicklungsreihe darstellen muB, von der wir 
friihere Glieder nicht kennen. Die lockere Bindung der Samen
anlage an das Carpell zeigt sich auch bei den Juniperaceen, Ver- 
schiebungen, wie bei Juniperus selbst, sind moglich. Sind die 
Coniferen nicht mikrophyll, ist also der Vergleich mit der Ligula 
der Selaginellen hinfallig, so ergibt sich, daB die Fruchtschuppe, 
der Fruchtwulst oder das Epimatium eine Eigenentwicklung der 
Coniferen zum Schutz und zur Verbreitung der Samen darstellen, 
die von erstaunlicher Mannigfaltigkeit ist. Von den heutigen Coni
feren fiihrt keine Briicke zu den Angiospermen, bei denen mit 
dem SchluB des Carpells ein ganz anderer Weg zur Erleichterung 
der Bestaubung und zum Schutz der Samenanlage eingeschlagen 
wurde. Wo weder grofie zum Zapfen zusammenschlieBende Car- 
pelle, noch groBe Emergenzen des Carpelles vorhanden sind, son- 
dern die Samen mehr oder weniger freistehen, da sind die Samen 
durch harte Schalen, geschiitzt und auch Arillar-Gebilde vorlianden 
(Taxus, Torreya, Gephalotrmis, Pkyllrcladus). Iinmernochzweifel- 
haft bleibt die morphologische Natur des BliitensproBchens von 
Tmxs und Torreya mit der endstandigen einzelnen Samenanlage; 
alle ais moglich erscheinenden in den Nat. Pfl.-Fam. eingehender 
dargestellten Erklarungsversuche versehiedener Forscher, die irgend- 
wie den Zusammenhang mit einetn Carpell herstellen woli en, sind 
Konstruktionen, die bei dem Fehlen von Ubergangsgliedern undvon 
beweiskraftigem fossilem Materiał einstweilen problematisch bleiben.



U b e r  k u n s^ lid ie  u n d  n a iu r lid ie  
K la ssifik a ^ io n  d e s  W e iz e n s  ^

Von C. Flaksberger.
(Leiter der Abteilung f. Weizenforschung im Inst. f. Angew. Bot.

Leningrad.)
Eingegangen am 16. April 1928.

L i n n e  teilte die Gattung Triticum To u rn .2) in 7 Arten ein: 
Tr. aestimm, Tr. hybernum, Tr. turgidum, Tr. Spelta, Tr. mono- 
coccum, Tr. polonicum und Tr. compositum3). Lam a r k 4) ver- 
einigte die ersten drei Arten in eine — Tr. sativum, und erhielt 
auf diese Weise 5 Arten: Tr. satimm, Tr. compositum, Tr. polo  ̂
nicum, Tr. Spelta und Tr. monococcum. Ungefahr um diese Zeit 
beginnt eine Periode, wo eine Reihe von Autoren neue Weizen- 
arten aufstellt. Hier mógen nur einige von ihnen erwahnt werden. 
D e s f o n t a i n e s 6) scheidet Tr. durum aus; H o s t 6) scheidet Tr. 
hordeiforme, Tr. compactum, Tr. atratum. aus; B a y l e - B a r e l l e 7) 
scheidet Tr. coeralescens, Tr. tomentosum, Tr. candidissimum u. a. 
aus. L a g a s c a 8) — Tr. Cienfuegos, Tr. Bmhini, Tr. Litmaeanum, 
Tr. fastuosum, Tr. Gaertnerianum, Tr. platistachyum, Tr. coclileare, 
Tr. cevallcs, Tr. spinulosutn; M a z z u c a t o 9) — Tr. Duhamelium, 
Tr. Arduini, Tr. Aegiptiacum, Tr. creticum, Tr. anglicum, Tr. 
Trevesium. S c li ii b 1 e r10) niinmt Tr. Spelta dicoccon S c h r a n k11) 
fur eine Art Tr. dicoccum. Es ist unnótig, alle jemals aufgestellten 
Arten aiizufiihren; es geniigt einen Blick, z. B. in den Index Ke-

’) In verkiirzter Form auf dem 3. Allrussischen Botaniker-Kongreli in 
Leningrad, 11. Januar 1928, vorgetragen.

2) Triticum  T o u r n. =  Triticum  L. (excl. Agropyrum ) =  Triticum  
sect. Sitopyros H a c k e 1.

3) Die ersten 5 Arten sind in der ersten Ausgabe „Species Plantarum, 
1753“, angefiihrt, die librigen in den folgenden Ausgaben.

4) La m ar k , Encycl. meth. Paris. 1783—1817, p. 551.
5) D e s f o n t a i n e s ,  FI. atl. 1798.
6) H o s t ,  leones et jtescript. graminum Austriacorum. Vindobonae 

IV. 1809.
’) B a y l e - B a r e l l .  Monogr. agronom, dei Cereali. Milano. 1809.
8) L a g a s c a ,  Genera et Species plantarum. Matriti. 1816.
9) M a z z u c a t o ,  Sopra alcune specie di Frumenti. Padova. 1807.

l0) S c h i i b l e r ,  Charakteristica et descriptiones Cerealium. Tuebingae. 
1818.

11) S c h r a n k ,  Baiersche Flora. Miinchen. 1783.
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wensis12 *), zu werfen, um eine allgemeine Vorstellung von ihrer 
gro Ben Anzahl zu erhalten. Bei naherer Betrachtung erweisen 
sich aber diese Arten im Sinne der modernen Auffassung einer 
Linneschen Art ganz ungleichwertig. Ein Verstandnis davon finden 
wir schon bei einigen alteren Autoren. So erkannte S e r i n g e '!) 
1819 nur 8 Arten an: Tr. vulgare, Tr. turgidum, Tr. durutn, Tr. 
polonicum, Tr. Spelta, Tr. atnyleum (dicoccum), Tr. monococcum, 
Tr. venulosum; alle iibrigen ihm bekannten Formen schloB er in 
die obengenannten Arten ein, indem er sie innerhalb der Art auf 
Grund einiger Merkmale klassifizierte, z. B. auf Grund der Locker- 
heit der Ahre, ihrer Farbung, der Anwesenheit und der Abwesen- 
heit von Begrannung und Behaarung. Das Prinzip der Einteilung 
einer Art innerhalb ihrer Grenzen in kleinere taxonomische Ein- 
heiten ist natiirlich richtig, doch erscheint eine solche Einteilung 
in kleinere systematische Gruppen, auf Grund einiger zufallig 
in die Augen fallenden Merkmale, kiiiistlich. Diese Einteilung in 
kiinstliche Gruppen innerhalb einer Art wurde durch M e t z g e r 14 *) 
gewissermaBen erweitert. Eine weitere Bearbeitung wurde 1841 
—42 von S e r i n g e 10) durchgefiihrt; in seiner Klassifikation inner
halb einer Art finden sich schon einige Hinweise auf eine natiir- 
liche Gruppierung, worauf ich im weiteren noch zuriickkommen 
werde. A l e f e l d 16) hat 1846 auch eine auf kiinstlich hervorge- 
suchten, leicht in die Augen fallenden Merkmalen basierende Klassi
fikation gegeben, indem er diese Gruppe ais Varietaten (varietates) 
betrachtet und ihnen lateinische Benennungen gibt. Ihre hóchste 
Entwicklung erreicht diese kiinstliche Klassifikation bei K o r 
ni  cke17). Letzterer teilte die Gattung T riticum To urn.  in 3 
Arten: 1) Tr. vulgare Vi 11. (s. lat.), 2) Tr. polonicum L. und
3) Tr. monococcum L. Tr. vulgare V i 11. (s. lat.) teilte er weiter 
in „Unterarten“ oder subspecies ein:
I. mit nicht zerfallender Spindel:

i 1. Tr. vulgare V i 11. s. str.
„ , . 2. Tr. compactum H o s tSubspecies 3 7/. turgidum L

l 4. Tr. durum Des f .
II. mit zerfallender Spindel:

/ 1. Tr. Spelta L.
Subspecies j 2. Tr. dicoccum S c h r n k.

Solch eine Einteilung ist kiinstlich, besonders eine Einteilung 
auf Grund des Merkmals der Zerbrechlichkeit der Spindel. Be-

12) J a c k s o n ,  Index Kewensis. Oxonii. Facs. IV. MDCCCXCV.
ls) S e r i n g e ,  Monogr. de Cćreales de la Suisse. Berne et Leipsic. 

1819.
u) M e t z g e r ,  Europ. Cereal. Heidelberg. 1824.
u ) S e r i n g e ,  Descript. et figueres des Cereales Europeennes. Paris— 

Lyon. 1841.
16) A l e f e l d ,  Landw. Rora. Berlin. 1866.
n) F r. K 6 r n i c k e , Die Arten und Varietaten des Getreides. Berlin 

Bonn. 1885.



104 C. Flaksberger

sonders zahlreich sind bei ihm die „variietates“ , zu dencn er ein;e 
Reihe, friiher ais Arten ąualifizicrter Formen rechnet, ferner die 
„varietates“ von A 1 e f e 1 d und anderen Autoren, und sehlieBIich 
die von ihm selbst aufgestellten Varietaten. Das Prinzip seiner Eip- 
teilung in „Varietates“ ist auBerst einfach und ganz kiinstlich. 
Z. B. teilt er der Farbung nach alle Weizen in drei, Gruppen,: 
Ahren weiB,, rot und schwarz18). Zu den weiBen zahlt er bedin- 
gungsweise alle Formen mit weiBen und gelben Ahren, die keine 
roten Pigmente besitzen; zu den roten die Formen, die diese Pig- 
mente zeigen; dadurch geraten in diese Gruppe alle Niianzen von 
Rot, von blaB-rosa angefangen bis dunkel-braun, was freilich 
auBerst kiinstlich ist. Schon die genetischen Untersuchungen von 
N i l s o n - E h l  e19) haben gezeigt, daB einige Formen nur einen 
Faktor des roten Pigments besitzen, die anderen zwei solche 
Faktoren. Was das Korn betrifft, so haben diese Untersuchungen 
sogar die Anwesenheit von drei Faktoren festgestellt. Zur dritten 
Gruppe gehoren nach K 6 r n i c k e die schwarz-farbigen Formen, 
ganz gleich ob sie ganz rein sind, ober ob sie gleichzeitig auch ein 
rotes Pigment aufweisen. Im allgemeinen kann sein Schema durch 
das folgende Diagramm dargestellt werden:

iSpecies.

mutica aristata

Ahren: kahl behaart kahl behaart

Ahren:
1

weiB
1

rot
i

schwarz
1

weiB
1

rot
1

schwarz
1 1

weiB rot
1

schwarz
i
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1

rot
i

schwarz
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Fiir einige Gruppen fiihrt er Erganzungsmerkmale ein, z. B. die 
Farbę der Grannen, die Kruminung der Grannen, die violette Far
bung des Korns. Dadurch andert sich das Hauptschema aber nicht. 
Ais End-Einheit wird von ihm die Varietat angesehen. Was die 
weiteren kleineren, sehr oft erblichen Einheiten betrifft, so weirden 
dieselben nicht von ihm selbst, sondern von seinem Mitarbeiter

18) Solch eine Einteilung lafit sich mit einer Klassifikation der Pferde 
vergleichen, die auf Grund der Farbę vorgenommen wird und erst bei 
weiterer das ganze Exterieur in Betracht gezogen wird. Farbung ist 
naturlich ein wichtiges systematisches Merkmal, doch keines von denen, 
auf die man in erster Reihe ein System aufbauen kann. Bei der 
Klassifikation der Pferde wird die Farbę ais ein Merkmal innerhalb der 
auf Grund des Exterieurs aufgeteilten Rassen betrachtet und nicht urn- 
gekehrt.

19 ) N i l s s o n - E h l e ,  Zur Kenntnis der mit der Keimungsphysiologie 
des Weizens in Zusammeniiang stehenden inneren Faktoren. — Zeitschr. 
f. Pflanzenb. Bd. II. Heft 2. 1914.
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W e r n e r 20) angefiihrt und ais Sorten unter lokalen Benennungen 
taxiert.

Die Gattung Triticum ist auBerst polyinorph. Nach W e r n e r  
(1.c.) zahlt sie ungefahr 400 sogenannter Sorten; nach C l a r k ,  
M a r t i n  und Ba l i  etc.81) gibt es allein in den Vereinigten Siaaten 
von Nordamerika 230 Sorten (alle Synonyme ausgeschlossen); nach 
P e r c i v a l 22 23 24) gibt es gegen 500 Weizensorten.

Zieht man dazu noch die Lander in Betracht, dereń Sortenr 
bestand noch nicht beschrieben wurde oder in die genannten 
Quellen noch nicht aufgenommen ist, so kann sieli die Sortenzahl 
ungefahr auf ein paar Tausend belaufen. Die Notwendigkeit, sich 
irgend wie in der Sortenmannigfaltigkeit zurecht zu finden, fiihrte 
dazu, dali man das bequeme, wenn auch kunstliche System ais das 
vollstandigste annahm; hierzu nótigte auch die Abwesenheit irgend 
welcher rationelleren Klassifikation. So maclit man es bei uns 
in USSR, und auch in anderen Landem, z. B. in England (Perci^- 
v a l), in Amerika ( C l a r k  etc.), in Indien ( H o w a r d ) 25 26). Hier- 
bei muli man jedoch streng im Auge behalten, daB diese Klassi- 
fikation kiinstlich ist und daB sie nur zeitweilig ais Arbeits-Klassi
fikation und keinesfalls ais natiirliches System dienen kann. Dies 
war unter anderem auch der Grund, weshalb in Arbeiten des Ver- 
fassers dieses Artikels keine Klassifikation der Weizen, sondern 
nur ein „Leitfaden zur Bestimmung“ derselben vorgeschlagen 
wurde21). Dieser Leitfaden soli zur Orientierung in der groBen 
Mannigfaltigkeit der Weizenformen dienen. Der Zeitraum von 
S e r i n g e  bis beinahe zur Jetztzeit muB ais Periode der hóchsten 
Bliite der kiinstlichen Klassifikation betrachtet werden.

1013 stellte A. S c h u l z 25) auf Grund rnorphologischer Merk- 
male folgende drei Weizenreihen auf:

20) W e r n e r ,  Die Sorten und der Anbau. — In K o r n i c k e  u. 
W e r n e r ,  Handbucli des Getreides. Bonn Berlin. 1885.

21) C l a r k ,  M a r t i n ,  B a l i ,  Classification of American wheat va- 
rieties. Washington. 1022.

22) P e r c i v a l ,  The Wheat Plant a monograph. London. 1921.
23) In Frankreich gibt es eine Klassifikation, die von J. V i 1 m o r i n 

ausgearbeitet wurde (Classification agricole de principales varietes de 
bies cuitivees en France et dans FAfriąue du Nord francaise — „Journal 
Offic. de la Republ. Francaise 1925" et in „Travaux et Notices publies 
par 1’Academie d’Agriculture de France1*. Paris. 1925). In dieser 
Klassifikation werden alle Weizen in 50 Sektionen eingeteilt (Tr. vul- 
gare in 34 Sektionen, Tr. turgidum in 6 Sektionen usw.). Zur Charakte- 
ristik der Sektionen werden Merkmale wie die Lange, die Dichtheit und 
Form der Ahre, die Lagerung des Strohs u. a. Merkmale angenommen. 
Es wird auch gezeigt, zu welcher Varietat nach dem Schema von 
Kornicke die Sektionen gehoren. So gehóren die ersten 6 Sektionen zur 
Varietat albidum A 1., die 8 folgenden Sektionen zur Varietat lutescens Al. 
usw. Weiter werden die Sektionen in Typen eingeteilt, dereń Charakte- 
ristiken aber nicht gegeben werden, ebensowenig wie auch die Charakte- 
ristiken der Sorten, die in diese Typen vereinigt sind.

24) C. F l a k s b e r g e r ,  Determination of Wheats. — „Buli. of applied
Botany“. Petrograd. 1915 u. a.

26) A. S c h u l z ,  Die Geschichte der kultivierten Getreide. Halle. 1913.
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I. E i n k o r n r e i h e ,  zu denen wilde und angebaute Einkorn- 
weizen gezahlt werden.

II. E m m e r r e i h e ,  in dic Tr. dicoccoides, Tr. dicoccum, Tr.
durutn, Tr. turgidum und Tr. polonicum eingeschlossen werden. 

Ili. D i n k e 1 r e i h e , in die Tr. Spelto, Tr. compactom und Tr. 
vulgare eingeschlossen werden.
1914 kam E. v. T c h e r m a k 26) in Ósterreich, auf Grund seiner 

Kreuzungen, zu demselben Resultat; es erweist sich, daB die oben- 
genannten 3 Reihen bei den Kreuzungen untereinander ganz oder 
beinah sterile Nachkommenschaft erzeugen. N. V a v i 1 o v27) gelangt 
1914 zu demselben Resultat auf Grund seiner Immunitatsstudien.

Dieser Einteilung entsprechen auch die 1914 von A. Z ad  e28) 
angegebenen serologischen Daten. A. N i k o 1 a j e v a29) 1923, ge
langt zu derselben Weizengruppierung auf Grund cytologischer 
Studien. Sie stellt fiir die Einkornreihe 14, fur die Emmerreihe 
28, fiir die Dinkelreihe 42 somatische Chromosomen fest. SchlieB- 
lich findet diese Klassifikation ihre Bestatigung in der Feststellung 
verschiedener Entstehungszentren dieser Gruppen. Das Zentrum 
der zur Dinkelreihe (mit AusschluB von Tr. Spelto) gehórenden 
Gruppe ist nach N. V a v i l o v 30) das sudwestliche Asien; das Zen
trum der Emmerreihe ist nach N. V a v iIo v 31), A. O r l o  v32) , und 
E. S t o l e t o v a 33) das nordliche Afrika, oder genauer, wie N. 
V a v i l o v  in den Berichten iiber seine Expedition 1927 angibt, die 
nordostlichen Gebirgsregionen Afrikas (einbegriffen Abessinien). 
BloB die neue, gleichfalls zur Emmerreihe gehórende Art 7>. 
persicum Vav. ist, soweit bis jetzt bekannt, endemisch fiir Transr 
kaukasien. Ais Zentrum der Einkornreihe miissen Klein-Asien und 
die Balkanlander34) angesehen werden.

Die Einteilung der Gattung Triticum T o u r n. in drei Reihen 
(nach Schu l t z ) ,  die auf Grund morphologischer Merkmale durch- 
gefiihrt worden ist und die durch genetische, infektionelle, serolo- 
gische und cytologische Methoden, wie auch durch geographische 
Tatsachen, bestatigt wird, kann somit ais festgestellt angesehen 
werden. Die obengenannten Reihen kónnen in Kurze folgender- 
maBen charakterisiert werden:

2G) v. T s c h e r m a k ,  Die Verwertung der Bastardierung fiir phylog. 
Fragen in der Getreidegruppe. Zeitschr. f. Pfl. Bd. II. Hft. 3. 1914.

27) N. V a v i 1 o v , Immunity to Foungous diseases as a physiological 
test in Genetics and Systematics. — Journ. of Genet. VoI. IV. No. 1. 
1914.

23) A. Za d e , Serologische Studien an Leguminosen und Gramineen. 
Zeitschr. f. Pflanz. Bd. II, Hft. 2. 1914.

2!l) A. N i k o l  aj e v a ,  Cytological investigation of the genus T r itic u m .  
Buli. of Applied Bot. Vol. 13. 1922/23.

30) N. V a v i 1 o v , Studies on the origin of cultivated plants. Buli. 
of Appl. Bot. 1926.

31) A. O r 1 o v , The geographical centre of origin and the area of 
cultivation of d u r u m  wheat. Buli. of Appl. Bot. Vol. 13. 1922/23.

32) A. O r 1 o v , 1. c.
ss) E. S t o l e t o v a ,  Emmer. Buli. of Appl. Bot. Vol. 14. 1924.
S4) C. F l a k s b e r g e r ,  Wheat — Einkorn. Buli. of Appl. Bot. Vol. 

15. 1925.
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I. Sectio Monococca (syn. Einkornreihe A. S c h u l z ,  consp. 
monococcum F l aks b . ,  Series I Perc i v. ) .  Spica lineari a latere 
compressa dense imbricata, disticha, spiculae 2—3 flores, flosculo 
inferiore fertili aristato, altero sterili mutico vel interdum fertili 
et aristata, terminali tabescente; spiculae oblongae, glumae carinatae 
apice bidentatis dentibus triangularibus, subinaequalibus, sinu inter 
dentibus acuto; palea interna usque ad basin dissecta. Rachis 
fragilis. Plantae Puccinia non corruptae. Chromosomae 14 (dipl.).

D i s t r i b u t i o  g e o g r .  Asia Minor, Peleponesus, GraecLa, 
Macedonia, Tauria, Transcaucasia; formae cultae quoque in Hel- 
vetia, Lotharingia, Gallia, Hispania, Marocco.

Hic. speciei: Tr. aegilcpcides Bal., 7>. Thaoudar R eu t., Tr. 
monococcum L.

II. Sectio Dicoccoidea (syn. Emmerreihe A. S c h u l z ,  consp. 
eu-dicoccoides Fl aksb . ,  series II Perdv.). Spica subdense, vcl 
dense imbricata, pars disticha latior est quam frontata, vel spica 
quadrata, aristata, rare subaristata ,rariore mutica; spiculae 3— 
multi-flores glumae usque ad basin manifeste carinatae, palea 
interna bicarinata non dissecta; rachis flexiłis vel fragilis. Plantae 
praecipue Puccinia non corruptae vel interdum paulo. Chromo
somae 28 (dipl.).

D i s t r i b u t i o  g e o g r .  Regio Mediterranea, Rossia australis, 
Transcaucasia, atque Turkestan. Sed Tr. dicoccoides tantum Syria, 
Palestina, Transjordania, Persia (Noa Kuh1-)), Mesopotamia* 36) 
(Dschebel, supra Sindschar).

Hic speciei: Tr. clicoccoiclcs ( K o r a )  S c h u l z ,  Tr. dicoccum 
( Sch r nk )  Schi ibl . ,  Tr. durutn Desf . ,  Tr. turgidum L., Tr. polo- 
nicum L., Tr. persicum Vav., Tr. pyramidale (D e l i i  e) Perc i v. ,  
Tr. orientale P e r  ci v.

III. Sectio. Speltoidea (Syn. Dinkelreihe A. S c h u l z ,  consp. 
s/jelłoides F l aks b . ,  Series III Per c i v . )  Spica laxa, vel subdensa, 
mutica vel subaristata vel aristata, pars frontata latior est, quam 
distichia, vel spica quadrata, glumae subcarinatae, carina praecipue in 
parte superiore usque ad basin glumae non descendens, apice 
dente obtusato vel apiculato ve'l aristiforme, palea interna bicari
nata non dissecta; rachis flexis vel fragilis. Plantae Puccinia. 
corruptae vel non nullae formae non corruptae. Chromosomae 42 
(dipl.).

36) Das von mir aufgefundene Originalexemplar stellt in der Tat T r. 
d ic o c c o id e s  var. S tra u ss ia n u m  Schulz vor (=  T r. d ic o c c o id e s  K o ts c h y a -  
n u m  Pe r c i v .  f. ira u ss ia n a  Schul z ) .

36). Im Herbarium des Botanischen Museums zu Wien gelang es mir 
im Sommer 1927 mit einigen Sammlungen von H a n d e l - M a z z e t t i  aus 
Mesopotamien bekannt zu werden. In Muster N. 1469 mit der Angabe 
„Mesopotamia in lapidosis montium Dschebel Sindschar supra oppidum 
Sindschar ca. 700—1300 mt. 9. VI. 1910" fanden sich unter den Ahr- 
chen von T r. T h a o u d a r  Reut .  6 Ahrchen von T r . d ic o c c o id e s  sp o n -  
ta n e o n ig ru m  F l aks b .  Da dies einen neuen Fundort fur d ic o c c o id e s  
bedeutet, so widmete ich diesen Ahrchen besondere Aufmerksamkeit und 
unterzog sie einer genauen Analyse und untersuchte auch die „palea“, 
die sich ais ungeteilt erwies.
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D i s t r i b u t i o  g e o g r .  Vulgo, sed. Tr. Spelła in Helvetia, 
terra Allemanorum (Wurtembergia) et Hispania; Tr. spaerococcum 
India Orientalis.

Hic speciei: Tr. Spelta L., Tr. vulgare V i 11., Tr. compactum 
H o s t , Tr. sphaerococcum P e r c i v.

Eine solche Gruppierung mub zweifellos ais natiirliche aner- 
kannt werden. Das Aufstellen der Beziehungen zwischen diesen 
3 Sektionen ist ein kompliziertes Problem, Es sei nur erwahnt, 
dafi das Verhaltnis der Chromosomenzahlen 14, 28, 42 mit der 
Steigerung des Polymorphismus dieser Gruppen in Zusammenhang 
steht. Am wenigsten polymorph ist die Sektion monococca, mit 
14 Chromosomen, und am meisten die Sektion speltoidea mit 42 
Chromosomen. Die von G. L e v i t z k y fur Festuca,7) angefiihr- 
ten Tatsachen und SchluBfolgerungen miissen durchaus in Be- 
tracht gezogen werden, da sie fur einen grofien Parallelismus von 
Festuca und Triticum sprechen. Audi ist es wichtig, die Ergtb- 
nisse der interspezifischen Kreuzungen in betracht zu ziehen. Doch 
sind diese so verstreut und meiner Ansicht nach noeh so unge- 
niigend, daB sie nicht gestatten konnen, mit Sicherheit die gene- 
tischen Beziehungen zwischen den angefiihrten drei Sektionen auf- 
zustellen. Was einige morphologische Merkmale betrifft, so nahert 
sich Tr. Thaoudar Rei t . ,  aus der Sektion M o n o c o c c a ,  zu Tr. 
dicoccoides K 6 rn., aus der Sektion D i c o c c o i d e a ,  und Tr. per- 
sicurn Vav., aus der Sektion D i c o c c o i d e a ,  steht Tr. vulgare 
Vi 11., aus der Sektion S p e l t o i d e a ,  nahe.

Wollen wir jetzt zu einer kurzeń Gbersicht einer jeden Sektion 
im einzelnen iibergehen.

Section I, Monococca umschliefit die wilden und angebauten 
Einkornweizen. Hier sind 3 folgende Arten zu unterscheiden: Tr. 
monococcum L. (eine kultivierte Einkornweizenart); Tr. aegilo- 
poides B al.38) (mit einer Granne, zeigt ein weites Verbreitungs- 
areal — Balkangebiet, Klein-Asien, die Krim, Transkaukasien) und 
Tr. Thaoudar R eu t.39) (mit zwei Grannen, hauptsachlich Klein- 
Asien zugehórig). Der phylogenetische Zusammenhang dieser 
Arten untereinander ist noch nicht endgiiłtig aufgeklart. Es lalit 
sich nur sagen, daB Tr. aegilopoides Bal .  und Tr. Thaoudar Reut .  
einander naher stehen ais jede von ihnen zu Tr. monococcum L.

Was die weitere Einteilung dieser Arten in Varietaten (vari- 
etates) betrifft, so miissen wir uns bis auf weiteres an eine 
kiinstliche Gruppierung nach dem System von K o r n i c k e  halten. 
Es sind noch nicht alle Glieder dieser Gruppierung aufgefunden, 
aber es ist dies nur eine Frage der Zeit und einer groBeren Anp 
haufung von Materiał.

37) G. L e v i t s k y  and N. Ku z mi n a  Karyological in vestigation o n  
the systematics and phylogenetics of the genus F e stu c a . —  Buli. of Appl. 
Bot. Vol. XVII, N. 3.'1927.

38) B al ans a  in PI. d’Orient. exsicc. 1857 ! (et in K o r n i c k e ,  die 
Arten u. Varietaten. 1885, p. 104.). Syn. C r ith o d iu m  a e g i lo p io id e s  Li nk  
1834.

39) R e u t e r  in Bourgeau pl. exsicc. ! (et in K o r n i c k e ,  1. c.).
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Hinsichtlich der angebauten Tr. monococcum existieren vor- 
laufig nur Versuche, die eine gróBere oder kleinere Ahnlichkeit 
zwischen den einzelnen Formen feststellen40), wobei offenbar die 
glatt bespelzten, glanzenden Formen eher Kulturformen sind, ais 
die mit rauhen, matten Spelzen (glumae).

Was Sektion 2, Dicoccoidea, betrifft, so ist hier die Frage 
komplizierter. Die gegenseitigen Beziehungen von Tr. dicoccoides, 
Tr. dicoccum, Tr. durum, Tr. turgidum, Tr. orientale, Tr. pyrami- 
dale und Tr. persicum sind noch nicht aufgeklart und geben An- 
laB zu einer Reihe von Meinungsverschiedenheiten, was aus den 
existierenden Schematen deutlich ersichtlich ist.41) Es scheint jedoch 
móglich, diese Arten aut Grund ihrer morphologischen Merkmale 
folgendermaBen in Untersektionen zu gruppieren: Subsectio A 
zu der Tr. dicoccoides und Tr. dicoccum gezahlt werden miissen; 
Subsectio B (Tr. carinatum m.) wohin Tr. durum, Tr. turgidum, 
Tr. pyramidale und Tr. orientale gehóren. Subsectio C — mit 
Tr. polonicum und Subsectio D mit Tr. persicum.

Zu S u b s e c t i o n  A gehórt an erster Stelle das wilde Tr. 
dicoccoides Kór n.  K o r n i c k e  stellt es zu Tr. vulgare ais var. 
dicoccoides4*). Spater wird dieser wilde palastinische Weizen zu 
Tr. dicoccum ( S c h r a n k )  gestellt. P e r c i v a l  erkennt Tr. dicocco
ides ais selbstandige Art an, ohne sie fiir die Stammform der Kul- 
turweizen zu halten. In einer meiner Arbeiten komme ich zu 
demselben SchluB43 44). N. J. V a v i l o v  hat in scinen Vortragen 
wiederholt geauBert, dafi seine Kreuzungsversuche darauf hin- 
weisen, daB Tr. dicoccoides dem knltivierten dicoccumu) fern 
steht. Somit muB die Selbstandigkeit der Art Tr. dicoccoides 
Kórn.  anerkannt werden45). Zu derselben subsectio gehórt die 
von E. S t o l e t o v a 46) bearbeitete Kulturart Tr. dicoccum. Die 
Varietaten derselben sind nach K ó r n i c k e ’ s Schema angefiihrt. 
Besonders wertvoll ist das Aufstellen kleiner erblicher systema- 
iischer Einheiten. Ais Grund zu ihrer Beschreibung wird ein 
Schema yorgelegt, das von N. V a v i 1 o v unter Mitarbeit seiner

40) C. F l a k s b e r g e r ,  Wheat Determination. Petrograd. 1915, p. 47.
41) Vergl. die Data von A. S c h u l z  (1. c.), E. v. T s c h e r m a k  (l.c.), 

D. L a r i o n o w  (Buli. of Appl. Bot. Vol. 7. 1914), C. F l a k s b e r g e r  
(1915), J. P e r c i v a 1 (1921). AufJerdem gibt es einzelne verstreute Hin- 
weise in verschiedenen Arbeiten.

42) Ubrigens gehórt das von mir im Wiener Herbarium besichtigte 
Originalexemplar von K o t s c h y ,  1855, zu var. spontaneonigrum  m. 
und nicht zu var. Kotschyanum  A. Schul z .

43) C. F l a k s b e r g e r ,  A Contribution to the Study of wild mono- 
coccum and dicoccum  and their phylogenetic connection with one another 
and with cultivated varieties. — Buli. of Appl. Bot. Vol. 16. 1926. N. 3.

44) Data nicht veróffentlicht.
45) Eine zweifelhafte Stellung in der Reihe der wilden Emmer nimmt 

Tr. dicoccoides var. Timopheevi Z h u k. ein (P. Z h u k o w s k y ,  Triticum  
dicoccum dicoccoides Kórn.  in Georgia. — Not. Hort. Bot. Tiflis III. 
1923), da es einige Merkmale hat, dank welchen es wie vom Tr. dicocco
ides, so auch vom Tr. dicoccum  abweicht.

46) E. S t o l e t o v a ,  Emmer. — Triticum dicoccum  Schrnk.  — Buli. 
of Appl. Bot. Vol. XIV. 1924.
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Schiller ausgearbeitet wurde. P e r c i v a l  rechnet auf Grund der 
Nervatur der Coleoptile47) auch die abessinische durum mit vio- 
lettem Korn und Tr. persicum V a v. zu Tr. dicoccum. Das ist aber 
kaum richtig, um so mehr ais die Nervatur der Coleoptile ein vari- 
ierendes Merkmal ist48). Alle abessinischen yiolett-kórnigen Weizen 
miissen zu Tr. durum gestellt werden, Tr. persicum aber ist eine 
selbstandige Art.

Zur S u b s e c t i o n  B (carinata)  gehoren Tr. durum, Tr. 
turgidum, Tr. pyramidale und Tr. orientale. Der erste Schritt 
zu einer natiirlichen, auf einem Komplex von Merlonalen 
begriindeten Gruppierung wurde 1841 von S e r i n g e  (1.c.) ge- 
macht. Er teilt Tr. durum D e s f. in drei „varietes“ ein, wie er 
sie nennt: 1.) taganrocense, 2.) compactum, 3.) complanatum. Die 
weitere Einteilung dieser „varietes“ erfolgt nach einem Schema, 
das bei K o r n i c k e  seine hóchste Entwicklung erreicht. K o r 
ni  cke erkennt diese drei „varietes“ an und teilt sie in drei 
Gruppen ein, indem er sie mit einem, zwei und drei Sternchen be- 
zeichnet. Wegen Mangel an Materiał jedoch entsteht hier eine 
Verwirrung. Die yariete taganrocense ist eine Gruppe, die durch 
einen ganzen Komplex von Merkmalen charakterisiert wird, wie 
z. B. Lockerheit der Ahren, Verlangerung und Form der Spelzen, 
langliches Korn, abweichende Mahl- und Backeigenschaften. Diese 
Gruppe ist offenbar weniger diirrefest und den feuchteren westlichen 
Gebieten des Weizenbaues (U.S.S.R.) zugehórig. In Turkestan 
fehlt sie beinah yollstandig oder ist jedenfalls nur wenig ver- 
treten. Die zwei anderen Gruppen treten nicht deutlich hervojr. 
Die zweite Gruppe wurde ich densiusculiim m., und nicht compac
tum Ser. nennen. Sie wird durch groBere Dichtigkeit ais taganro
cense (laxiusculum m.) charakterisiert und weist dementsprechend 
die der ersten Gruppe entgegengesetzten Merkmale auf, doch sind 
die Ahren von normaler Lange und nicht verkiirzt wie in Tr. com
pactum H o s t. Ais am meisten kompliziert erwies sich die dritte 
Gruppe, zu der S e r i n g e  auch die pyramidalen Formen zahlt49. 
Gleichzeitig rechnet K o r n i c k e die Formen von Tr. durum mit 
verkiirzten Ahrchen von nicht pyramidalem Typus dieser Gruppe zu. 
Es ware aber richtiger, diese Gruppe ais duro-compactum50) zu 
bezeichnen, ais parallele zu Tr. compactum H o s t , und alle pyra
midalen Formen aus ihr auszuschlieBen. In der allerletzten Zeit ist 
von mir eine neue, raumlich begrenzte, geographische Gruppe

47) J. P e r c i v a l ,  1. c. 1921, and „Some new varieties of wheat.“ 
The Journal of Bot. August 1926.

48) J. P e r c i v a 1, The Coleoptile Bundles of Indo-Abyssinian Emmer 
Wheat (Tr. dicoccum Schiibl.). — Anals of Bot. Vol. XLI, N. CLXI'. 
January. 1927.

49) Zuerst wurde die p y r a m id a le -F o r m  von D e 1 i 1 e (Histoire des 
plantes cultivees en Egypte. 1813) ausgeschieden und zu T r. s a tw u m  
Lam.  p y r a m id a le  gebracht. Das Exemplar von De l i i  e , 1813, habe 
ich im Berliner Herbarium gesehen.

60) C.  F l a k s b e r g e r ,  T r itic u m  c o m p a c tu m  auct. Notulae syst. et 
herb. Hort. Petrop. 1922. N. 8/9.
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harter Weizen ohne Ligula fur die Insel Cyprus aufgestellt51 * * * 5 * * * * * * * *) . 
Doch stellt diese Gruppe eine weitere Einteilung der ersten und 
zweiten Variete von S e r i n g e und keine ihnen parallele Gruppe 
dar. (Vergl. weiter eligulata unter Tr. gulgare.) Die weitere 
Einteilung der harten Weizen ist auf dem Schema von K ó r n i c k e  
aufgebaut und bleibt rein kunstlich. Es muB ubrigens gesagt 
werden, dafi dank N. V a v i 1 o v und seiner Schuler ein ganzes 
System fiir die Aufstellung kleinerer Einheiten auf Grund von 
66 Merkmalen ausgearbeitet worden ist. In der Arbeit von A. 
O r 1 o v 62) ist die Geographie einzelner Merkmale angefiihrt. Gleich- 
falls gibt diese Arbeit fiir die harten Weizen folgende Einteilung 
in Raumgruppen: 1.) Nord-Afrika, 2.) West-Europa, 3.) Asien,
4.) Palastina, 5.) RuBland; dabei werden nur die Merkmale ange- 
geben, die fiir diese Gruppen charakteristisch sind. Im Sinne 
eines natiirlichen Systems der harten Weizen jedoch ist diese Arbeit 
nicht zu Ende gefiihrt und behalt die kiinstliche Klassifikation von 
K ó r n i c k e  bei. Zu Tr. durum miissen auch die violettkórnigen 
Varietaten aus Abessinien zugezahlt werden. Derselben Meinung 
sind auch die iibrigen Autoren mit Ausnahme von P e r c i v a 1, der 
die genannten Varietaten zu Tr. dicoccum zahlt.

Die Klassifikation von Tr. turgidum bleibt noch rein kunstlich. 
S e r i n g e machte den Versuch, diese Art in 3 „varietes“ zu 
teilen: quadratu.m, mirabile (ramosum vel compositum) und com- 
planatum. Von mir wurde der Versuch gemacht, die Gruppe der 
Zwergformen, zu denen ich die Zwerg-pyramidale brachte, aus- 
zuscheiden. Jetzt scheint es richtig, turgido-compactum (nomen 
novum) ais Gruppe zu behalten und ihr die Zwergformen von 
turgidum™) (ais Parallele zu Tr. compactum H o s t  und Tr. durum 
duro-compactum m.) zuzurechnen, die pyramidalen Formen auszu- 
scheiden, wovon die Rede weiterhin sein soli, wenn Tr. pyramidalc 
( De l  i le)  Pe r c i v .  besprochen wird.

Im Groben und Ganzen bleibt die Klassifikation von Tr. 
turgidum kunstlich, nach Kó r n i c k e .  Es muB noch gesagt werden, 
daB diese zwei Arten, Tr. durum und Tr. turgidum, noch weitere 
Bearbeitung verlangen, was aus dem Vorhandensein von Formen

51 )C . F l a k s b e r g e r ,  Liguleless Durum Wheats of the Island
Cyprus. — Buli. of Appl. Bot. XVI. 1926.

62) A. O r 1 o v. The geographical centre of origin and the area of
cultivation of durum wheat Tr. durum  Desf. — Buli. of Applied Bot. 
XIII. 1. 1922/23.

5S) Zu dieser Gruppe mul? Tr. recognitum  S t e u d. gerechnet werden,
wie ich es in meinem „Leitfaden zur Bestimmung der echten Getreide“,
1922 (russisch) durchfuhre. Diese Form ist ubrigens nicht pyramidal,
nach den Originalexemplaren S c h i m p e r ’ s zu urteilen, die ich 1927 
in verschiedenen europaischen Herbarien (S c h i m p e r i iter Abyssinica,
sectio secunda N. 607 Tr. turgidum =  N. 809 Tr. venulosum  Ser.)
gesehen habe mit Originalbestimmungen K ó r n i c k e ’ s von Tr. recog
nitum  St eud .  — S t e u d e l ,  Synops. plant. Gram. Stuttg. 1855. Er
gibt eine vortreffliche Diagnose fiir Tr. recognitum, wobei er hinzufiigt
„spiculis glaberrimis vel velutinis“, was auf die Anwesenheit einer An- 
zahl von Formen hinweist, in die dieser Typus zerfallt.
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folgt, die man nur schwer mit Sicherheit zu der einen oder der 
anderen Art bringen kann. Dieser Umstand fiihrt zum Gedanken, 
beide Arten ais eine zu betrachten, ais Tr. carinattim51), mit zwei 
Varianten: Tr. durum — dem óstlichen Mittclmeergebiet-Varianten, 
und Tr. turgidum — dem westlichen Mittelmeergebiets-Varianten, 
der mehr feuehteren Regionen des atlantischen Klimas angepafit 
ist. Diese Frage ist iibrigens noch nicht aufgeklart, und die zwei 
Arten miissen vorlaufig ais selbstandig beibehalten werden. Eine 
strittige Stellung nimmt Tr. orientale P e r  ci v. ein. Nach dem 
vorhandenen Materiał kónnte diese Art den auBersten Varianten von 
Tr. durum taganrocense Ser.  zugezahlt werden, doch die Ent- 
scheidung dieser Frage muB bis zur Erhaltung sicherer Data vor- 
behalten werden.

Tr. pyramidalc ( D e l i i  e) P e r c i  v. muB offenbar ais selb
standige Art anerkannt werden, wobei sie in eine Formengruppe 
mit verkiirzten Ahren und in eine mit Ahren von normaler Lange 
(normale et brevitatum) eingeteilt werden soli. Klassifikation und 
System dieser Art sind bis jetzt noch gar nicht ausgearbeiłet, ob- 
gleich dank dem Expeditions-Material von N. J. V a v i 1 o v schon 
einige morphologisch-geographische Gruppen in Aussicht genom- 
men werden kónnen, z. B. die mit verkiirztem Zahn an den glumae 
und die mit langem grannenartigen Zahn.

D ie  S u b s e k t i o n  C ist durch Tr. polonicum L. vertreten. 
Diese Art steht vereinzelt da, was den Bau der Bliite, der glumae 
und einer Reihe anderer Merkmale anbetrifft. D. L a r i o n o v  (1.c.) 
halt es sogar fiir notig, diese Art ais selbstandige, den andern 
gleichbereehtigte Sektion auszuscheidcn. Die weitere Einteilung 
von Tr. polonicum bleibt kiinstlich, nach dem Schema von K o r 
ni  c k e , obgleich S e r i n g e schon den Versuch gemacht hat, eine 
andere Gruppierung durchzufiihren. Er teilte diese Art in 3 „vari- 
etes“ : quadratum, oblongum, und compactum. In meinem „Leit- 
faden“ (1. c.) sind die beiden ersten varietes in eine oblongo- 
quadratum vereinigt und compactum Ser.  zum Unterschiede von 
anderen Arten compactoides genannt. Trotzdem muB Tr. polo
nicum fur noch nicht geniigend bearbeitet angesehen werden, 
worauf z. B. Tr. ubyssinicum S t e u d .  hinweist.

Z u r  S u b s e k t i o n  D gehórt Tr. persicum Vav., das ais 
selbstandige Art anerkannt werden muB. Nach der Mehrzahl der 
auBeren morphologischen Merkmale steht diese Art naher zu Tr. 
uulgare, nach ihren inneren Merkmalen jedoch (28 Chromosomen, 
Immunitat usw.) zu Tr. durum. Es ist unmóglich, so wie es P e r -  
c i va l  tut, Tr. persicum Vav.  auf Tr. dicoccum zu beziehen, es 
muB ais eine besondere species anerkannt werden56). Geographisch 
ist diese Art gleichfalls abgesondert (endcmisch fiir Transkau- 64

64) C. F l a k s b e r g e r ,  Leitfaden zur Bestimmung der echten Ge- 
treide. 1922 p. 60 (Russisch). Wie schon erwahnt, halte ich es gegen- 
wartig fiir angebrachter, T r. c a r in a tu m  ais Subsektion anzusehen, mit 
EinschluB in dieselbe von T r. p y r a m id a le  und T r. o r ie n ta le .

b&) P e r c i v a 1 zahlt diese Art zu T r. d ic o c c u m , womit ich nicht 
einverstanden bin.
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kasien). Ihre weitere Gruppierung folgt fiirs erste dem Schema 
von K o r n i e k e  und es sind nur 4 Varietaten ausgeschieden66).

Wir wollen jetzt zu der dritten, am meisten polymorphen 
Sektion ubergehen. Zu ihr gehoren: Tr. Spelta, Tr. vulgare, Tr. 
compactom und Tr. sphaerococcum. Die gegenseitigen genetischen 
Beziehungen der Arten dieser Sektion sind bei weitem noch nicht 
aufgeklart.

Der Spelz, Tr. Spelta L. steht vereinzelt da. Einerseits steht 
derselbe, nach vielen morphoiogischen Merkmalen und nach der 
Zahl der Chromosomen, Tr. vulg«re nahe, doch beschrankt sich sein 
Verbreitungsareal auf Wiirttemberg, teilweise Tirol, die Schweiz 
und Spanien. Sonst ist er nirgends mehr aufgefunden worden, und 
wenn man ihn antrifft, so ist er eingefiihrt. Das Zentrum seiner 
Mannigfaltigkeit ist noch nicht festgestellt, jedenfalls muR be- 
tont werden, daB es sich mit dem Mannigfaltigkeitszentrum der ge- 
meinen und der Zwergweizen nicht decken diirfte. Uberreste von 
Tr. Spelta aus einer vorhistorischen Periode sind auch nicht auf
gefunden worden. Es ist moglich, daB dies eine jiingere Art ist, 
die, bevor sie sich weit ausbreiten konnte, schon zu verschwinden 
begann. Doch ist dies nur eine Auiahme, die einerseits auf die 
Abwesenheit vorhistorischer Fundę, anderseiis auf die Beschrankt- 
heit des Verbreitungsareals fuBen kann.

Was die Einteilung der Art Tr. Spslia in kleinere Einheiten 
betrifft, so stiitzt sie sich vollkommen auf das Schema von K o r 
ni  c k e und ist durchaus kiinstlich.

Der gemeine Weizen, Tr. vulgare V i 11. (s. s(r.) ist unter allen 
Weizenarten der am meisten polymorphe. Er liiBt sich in 2 Unter- 
arten einteilen: das eigentliche Tr. valgare V i 11. (s. str.) und Tr. 
compactom Hos t .

Der eigentliche weiche Weizen Tr. mlgare s. str. wird in 
varietates eingeteilt, nach dem Schema von K o r n i e k e ,  was na- 
tiirlich durchaus kiinstlich ist. Ais Art betrachtet, ist Tr. vulgare 
kosmopolitisch. Gleichzeitig sehen wir hunderte, wenn nicht tau- 
sende, kleinere systematische Einheiten, die ais Sorten, Ziichtungs- 
formen, Landsorten, Rassen, Formen, Kleinarten, Jordanonen usw. 
klassifiziert werden. Diese „Sorten" — ich spreche hier nur von 
erblichen Einheiten — werden durch ein bestimmtes Verhalten 
auBeren Bedingungen gegeniiber charakterisiert, wobei sie manch- 
mal ein auBerst enges Verbreitungsgebiet aufweisen. Hieraus ent- 
steht die praktische Tendenz zum Rayonnieren. Im praktischen 
Leben wird der Schwerpunkt auf diese kleinen Einheiten iiber- 
tragen, und die kiinstlich konstruierten varietates sind durchaus 
ungeniigend fiir diese Zwecke. Ais historische Etappe sind diese 
varietates notwendig, um sich in der Mannigfaltigkeit der kleinen 
Formen ‘irgendwie zurechtzufinden. Gegenwartig ist der Augen- 
blick gekommen, wo die Aufmcrksamkeit auf die Umarbeitung der 
Klassifikation in ein natiirliches System zu richten ist. Der erste

66) P. Z h u k o v s k y ,  Persian Whcat in Transcaucasia. — Buli. of 
Appl. Bot. XIII. 1922/23.

F e d d e ,  Repertorium, Beiheft LVI 8
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Versuch, an ein natiirliches System heranzutreten, wurde in meinem 
„Wheat Determination“ (1915) gemaeht57), in dem die gemeinen 
Weizen in 6 Typen eingeteilt sind. Es muli betont werden, daB 
dieses nur ein Versuch war, der im weiteren Korrekturen, Ab- 
anderungen, Erganzungen usw. bedurfte. 1909, wahrend meiner 
Reise durch Turkestan, hatte ich Gelegenheit, die Mannigfaltigkeit 
des Turkestaner Weizens zu beobachten. Es stellte sieli heraus, dafi 
trotz der grofien Mannigfaltigkeit der Varietaten im Sinne K o r 
ni  c k e ’s, alle einheimischen gemeinen Weizen Turkestans durch 
einen gemeinsamen Komplex von Merkmalen charakterisiert wer
den. Dasselbe aufiert sich in einem Typus, den ich damals „grób" 
nannte, zum Unterschiede von dem „zarten“ europaischen Typus. 
Gleichzeitig, und unabhangig von mir, richtete D. L a r i o n o v  seine 
Aufmerksamkeit auf die grobahrigen Formen. In diesen groben 
Typus muB man auch diejenigen groben Formen einschlieBen, die 
an 7>. Spelta erinnern (speltiforme, wie sie spaterhin von N. 
V a v i l o v  benannt wurden).

Man scheint jetzt diese Einteilung annehmen zu wollen. Unter 
anderen wurde sie nach einer Besprechung mit mir in Krassny Kut, 
1911 ,von A. J. S t e b u t 58) angenommen. Weiterhin wurden von 
mir aus den chinesischen und Ssemiretschye-Weizen die grannen- 
losen und halbbegrannten Formen ausgeschieden, die ich inflatum 
benenne. Diese Formen sind im 1. Typus (Typus inflatum) ver- 
eiuigt. In „Wheat Determination" ist auch der „squarehead“ Typus 
(Tr. capitatum A. Schulz58) getrennt. Ein solches Ausscheiden von 
Typen auf Grund morphologischer Merkmale, und teilweise auch 
auf Grund ihres geographischen Verbreitungsareals, war schon eine 
Annaherung an ein natiirliches System. Es gab die Móglichkert, 
die Existenz noch nicht bekannter Formen, z. B. des Typus inflatum 
mit behaarten weiBen Ahren, yorauszusagen, und mit annahernder 
Angabe des Gebietes, wo er aufgefunden werden kónnte60). Solch 
eine natiirliche Gruppierung zeigte, daB Formen mit einem ahn- 
lichen Komplex an Merkmalen in yerschiedenen Varietaten, im 
Sinne K o r n i c k e ’s, gefunden werden miissen, was iibrigens in 
dem Hinweis auf die Existenz weiflahriger, den rotahrigen korre- 
spondierender61) Formen seinen Ausdruck gefunden hat. Weiter-

67) C. F l a k s b e r g e r ,  Wheat Determination. Buli. of Appl. Bot. 
1915.

5S) Vergl., z. B., mit dem Bericht der Saratover Landw. Versuchs- 
station. 1915, N. III (Russisch).

59) A. S c h u l z ,  Die Geschichte der kultivierten Getreide. Halle. 
1913. pag. 20.

60) C. F l a k s b e r g e r ,  Wheat Determination. 1915. Darin heifit es 
„Ahren des I. Typus sind nicht aufgefunden, doch zweifle ich nicht an 
ihrer Existenz in Turkestan oder Persien". Spaterhin wurde diese Form 
in der Tat gefunden und wird bei N. V a v i l o v  ais var. Tr. h o ra sa n ic u m  
V a v. angefuhrt.

6ł) N. S k a l o s u b o v  und C. F l a k s b e r g e r ,  Zur Variabilitat der 
Bestandteile des Weizens „Ussatka" (Gouv. Tobolsk.). — Buli. of Appl. 
Bot. II. 1909. Gleichfalls C. F l a k s b e r g e r ,  Determination of Wheat. 
1915. Eine von den vorausgesagten Formen ist spaterhin von V. P i s s a -  
r e v in seiner Arbeit „Die Weizen des Gouv. Irkutsk", 1922, beschrieben 
worden (f. irkutianum).
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hin wurden von N. J .  V a v i l o v  gemeine Weizen ohne Ligula ent- 
deckt und halbbegrannte (kurzgrannige) gemeine Weizen synthe- 
siert62) . Somit treten schon deutliche n a t u r l i c h e  T y p e n  
g e m e i n e r  W e i z e n  he r v . o r ,  d i e  d u r c h  e i n e n  g a n z e n  
K o m p l e x  von M e r k m a l e n ,  u n a b h a n g i g  von  den  
k i i n s t l i c h  h e r v o r g e s u c h t e n  M e r k m a l e n  K o r n i c k e ’ s,  
c h a r a k t e r i s i e r t  w e r d e n  u n d  d i e  g l e i c h z e i t i g  d u r c h  
e i n e  b e s t i m m t e  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  v e, r - 
b u r ć e n  s i nd.

Der Versuch einer neuen Gruppierung wurde in der Arbeit 
N. V a v i 1 o v ’ s „A contribution to the classifieation of soft wheats“ 
gemacht63). V a v i l o v  erkennt drei Typen an, die er ausscheidet:
1. ) indo-europaeum, 2.) rigidum, 3.) speltiforme. Jedoch finden 
diese Typen nicht ihren Ausdruck in seiner allgemeinen Grup
pierung, die sich folgenderweise darstellt: 1. G r u p p e :  ligulatum
— Weizen mit Ligula, mit Einteilung dieser Gruppe in muticum, 
aristatum, breviaristatum und inflatum. 2. G r u p p e :  eligulatum
— Weizen ohne Ligula.

Die Gruppen und Untergruppen teilt V a v i 1 o v weiterhin in 
varietates im Sinne von K ó r n i c k e  ein, wobei er nur ihre Anzahl 
erganzte. Vom Standpunkt eines natiirlichen Systems kann diese 
Einteilung nicht ais gelungen angesehen werden, da sie, nach 
meiner Meinung, nicht in strengem Einklang mit der Gleichwertig- 
keit und Unterordnung der Gruppen steht.

Ein Jahr friiher ais N. V a v i l o w ,  1921, yeróffentlichte P e r -  
c i v a l  seine Monographie der Weizen64). Er klassifiziert Tr. vul- 
gare Vi 11., indem er sich dabei vollkommen auf K o r n i c k e ’ s 
Schema siiitzt. Die Sorten beschreibt er unter den Lokal- und 
Selektionsbenennungen, unter denen er sie erhalten hat. Eine na- 
tiirliche Gruppierung beriihrt er dabei nicht. Es ist wahr, da li 
er alle gemeinen Weizen in 7 Gruppen zu teilen sucht, doch ist 
seine Gruppierung gleichfalls nicht gegliickt. Seine Gruppen (abge- 
kiirzt) sind die folgenden: 1.) Asiatisehe endemische Weizenformen 
aus Indien, Persien und Turkestan (entspricht meiner IV. Gruppe),
2. ) endemische persische und mittelasiatische Weizen mit quadrat- 
fórmigen Ahren und geschwollenen Ahrchen (entspricht offenbar 
meinem 1. Typus inflatum), 3.) Formen, die (wie P e r c i v a l  
schreibt) „Tr. spelta verwandt sind“ (entspricht dem Typus spelti
forme Vav.), 4.) endemische japanische und chinesische Weizen 
(die Gruppe ist nicht geniigend charakterisiert), 5.) Formen, die in

Halbgrannige gemeine Weizen sind schon von A s c h e r s o n  und 
G r a e b n e r  ais submuticum ausgeschieden worden (Synops. Bd. II, 
Abth. I. 1898 1902. p. 685). A s c h e r s o n  jedoch zahlt offenbar zu
dieser Gruppe die grannenlosen west-europaischen Weizen mit kurzeń 
Grannen an der Spitze der Ahre, wahrend die kurzgrannigen Formen 
N. V a v i 1 o v ’s besondere asiatisehe Formen mit eerkiirzten Grannen 
sind.

«*) N. V a v i 1 o v , A Contribution to the Classifieation of Soft Wheats. 
— Buli. of Appl. Bot. XIII. N. 1. 1922/23.

«‘) 1. c.
8*
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Spanien, Portugal, Italien, den Vereinigten 
Staaten(?), Kanada (?)65), Argentina ange- 
baut werden, hauptsachlich Sommerweizen,
6.) Winterweizen, die an die vorhergehende 
Gruppe erinnern, 7.) Weizen vom „square- 
head“ Typus.

Das Einteilungsprinzip ist, wie ersicht- 
lich, nicht ganz konseąuent. So z. B. wer
den die Formen Spaniens mit denen der 
Vereinigten Staaten und Kanadas in einer 
Gruppe vereinigt. Die „squarehead“ Weizen 
sind ais besonderer Typus ausgesćhieden, 
obgleich dieser Ahrentypus fast in allen 
an dereń Gruppen angetroffen wird. Offen- 
bar hatte der Autor nur diejenigen square- 
head-Formen im Auge, die hauptsachlich 
in Schweden, Deutschland, Grofibritanien 
angebaul werden. GroBe Dichtigkeit an der 
Spitze der Ahre (squareheadness) kommt 
iiberhaupt nicht nur unter weichen Weizen 
vor, sondern wird auch bei Tr.dicoccum,Tr. 
durum, Tr. polonicum, selbst bei Tr. mono- 
coccumm) becbachtet. Es ist besonders zu 
bedauern, daB P e r c i v a l  bei der Be- 
schreibung seiner iiberaus reichen Anzahl 
von Scrten, dieselben nicht in seinen 
Gruppen vereinigt hat, was vom Stand- 
punkt eines natiirlichen Systems besonders 
wertvoll ware.

Es erscheint mir zweckmaBiger, die 
gemeinen Weizen vielleicht nach neben- 
stehendem Schema einzuteilen.

Ich erhebe keine Anspriiche an eine vo!l- 
kommene Gruppierung; es ist nur ein vor- 
laufig in Aussicht genommenes Schema.

Subspec. hapalopyrum ( = II -)- III 
+  V +  VI Typus F l a k s b .  =  indo-euro- 
paeum Vav.) stellt eine umfangrekhe 
Gruppe dar, mit einem ganzen Komplex 
von Merkmalen. Si,e ist beinah in ganz 
Europa verbreitet, auch in Asien, haupt
sachlich in Sibirien und im fernen Osten. 
Subsp. hadropyrum gehórt Turkestan, Per- 
sien, Afghanistan, teilwcise Indien an und 
wird gleichfalls im Mittelmeergebiet ange
troffen. Die Neue Welt, d. h. Amerika und

65) Fragezeichen meine.
6e) Wie ich es in den Herbarien Deutschlands 

und Osterreichs 1927 konstatieren konnte.
67) anut.óc, — żart, xo icvqóv — Weizen.
«») aóęóg— grób, hart.



Australien, wird hier vorgenommen, da alle die dort angebauten 
Weizen aus der Alten Welt eingefuhrt sind oder Produkte kiinst- 
licher Kreuzung darstellen.

Subsp. hapalopyrum zerfallt in eine Reihe Gruppen — greges69 * 71) :
1. ) grex hyperborea — nordliche Friihweizen — wird durch 

eine ganze Reihe von Merkmalen charakterisiert, wie niedriger 
Wuchs, dichte Ahre, Bau der einzelnen Ahrenteile, leichter Abfall 
nicht nur der Kórner, sondern auch der Spelzen, leichte Empfang- 
lichkeit gegen Rost und Brand, Fruhreife usw. Das Verbreitungs- 
areal dieser Weizen ist das nordliche Eurasien bis zur Nordgrenze 
des Weizenbaues.

2. ) grex ratenica — hierzu gehóren solche Weizen wie ferru- 
gineum rossicum, Poltavka, Russak usw.

3. ) teutonica — spatreife, hoehwuchsige, Feuchtigkeit liebende 
Formen Deutschlands, Schwedens und GroBbritaniens.

Mit diesen Gruppen ist naturlich die ganze Mannigfaltigkeit 
der zu subspecies hapalopyrum gehórigen Weizen lange nicht er- 
schópft. Dieses gehort auch nicht in den Rahmen des vorliegenden 
Berichtes. Hier werden nur einige Gruppen zur Erlauterung des 
Prinzips angefiihrt. Weiter ins Einzelne zu gehen ist ganz gewiB 
notwendig; so muB z. B. die Gruppe rutenica in Formen der 
Steppengebiete und in solche der Waldsteppengebiete eingeteilt 
werden, usw.

Subsp. hadropyrum1°) sollte in Gruppen geteilt werden, die 
durch einen Komplex von Merkmalen, wie auch nach dem Ver- 
breitungsareal, charakterisiert werden. Hier ist das Areał iibrigens 
schwerer anzugeben angesichts der groBen Mannigfaltigkeit der 
Bedingungen, wie z. B. die Bedingungen der Ebene, des Vor- 
gebirges, des Gebirges, wie auch die der bewasserten und un- 
bewasserten Kulturgebiete. Nach dem oben gesagten sollte subsp. 
kadropyrum folgendermaBen eingeteilt werden:

1. ) grex subrigidum, zu dem solche halbgrobe Formen wie 
„Chivinka“ und Gebirgsformen von noch weicherer Struktur ais 
„Chivinka“ gehóren. Hierher gehóren die Untergruppen: normale, 
mit Ahren und Spelzen von gewóhnlichem Typus, und inflatum, 
wie es in meinen Arbeiten und bei N. V a v i 1 o v beschrieben ist, be- 
grannte, wie auch grannenlose Formen.

2. ) grex rigidum (s. lat.) umfaBt nicht nur den Typus rigidum 
von N. V a v i l o v ,  sondern auch die groben, kurzgrannigen (bre- 
viaristata) und grannenlosen (mutica) Formen, wie z. B. einige aus 
der Oase von Chivan). Hierzu gehóren die Untergruppen: subgr. 
vulgofornie, Formen mit Ahren von gewóhnlichem Typus, subgr. 
speltiforme, Formen mit glumae, die an Tr. Spclta erinnern.

Ober kiinstliche und naturliche Klassifikation des Weizens. H 7

69) Hier sind bei weitem nicht alle Gruppen erschópft, sondern bei- 
spielsweise nur einige davon angefiihrt.

,0) Hierzu gehóren auch einige nordafrikanische Formen, wie z. B. 
oasiculum und einige andere.

71) C. F l a k s b e r g e r ,  On the Wheats of Khoresm (Khiva). — Buli. 
of Appl. Bot. XIV, 1924.



118 C. Flaksberger

Ubrigens sind diese Formen manchmal von Botanikern irrtiimlich 
ais Tr. spelta bestimmt worden.

3.) grex inflatum — gramienlose, halbbegrannte und begrannte 
Formen mit einem ganzen Komplex von Merkmalen, wie Ge- 
schwollenheit der Spelzen, Krummung der Grannen und Zahne, sehr 
schweres Ablósen der Kórner usw.

Was die Formen ohne Ligula (eligulata) betrifft, so kommt 
die Abwesenheit der Ligula unter den Formen von inflatum und 
subrigidum vor.72) Deshalb konnen z. B. grex inflatum, grex sub- 
rigidum weiter in ligulata und eligulata geteilt werden, jedoch 
nicht umgekehrt. Ais Grund dieser Cinteilung erscheint mir fol- 
gendes. Im Zentrum der Formenbildung der gemeine.11 Weizen73) 
und in den anliegenden Gebieten wachsen die altesten Formen 
aristata. Es erfolgt ein Verlust der Begrannung, irgend welche 
Stórungen in den anderen Merkmalen, und es entsteht eine Neu- 
bildung vom Typus inflatum mit einer ganzen Abstufung von be- 
grannten bis grannenlosen Formen; es entstehen Auswiichse am 
Grunde der Grannen (wie furca in einer ganzen Gruppe von 
Gerste)74). Diesem parallel erfolgt in einer Reihe von Fallen 
auch der Verlust der Ligula, manchmal samt ihrer Rudimente75). 
Solch ein Verlust der Ligula, oftmals mit den Uberresten ihrer 
Rudimente, ist auch in einem ganz andern Gebiet (Insel Cypru,s) 
unter Tr. durum76), d. h. in der sectio Dicoccoidea getroffen. Der 
Grund dieser Erscheinung bleibt unbekannt. Offenbar, und beson- 
ders fiir inflatum, geht hier eine komplizierte Erscheinung vor sich. 
Ihr Studium und moglicherweise auch die Annahme oder Zuriick- 
weisung der angefiihrten Ansicht werden andere Methoden er- 
fordern, z. B. die genetische.

Hiermit wird freilich nicht die ganze Mannigfaltigkeit der 
gemeinen Weizen erschópft. Weite Gebiete bleiben unberiihrt, wie 
z. B. die Mongolei, fiir die eine besondere, stark unter Rost

72) Unter rigidum (s. lat.) sind bis jetzt keine eligulata getroffen.
73) N. V a v i l o v ,  A contribution to the classification of soft wheats. 

1923.
74) Es ist móglich, dali in Hordeum die Entstehung der Form 

„furcata“ auf dieselbe Weise erfolgte, doch dali die Zwischenstufe 
Hordeum inflatum verloren gegangen und unbekannt geblieben ist. Doch 
ist es auch móglich, dali das Ausfallen des Faktors fiir Begrannung mit 
einem Małe stattfand, was die Entstehung der furca hervorrief. Der 
Parallelismus zwischen Triticum und Hordeum kann beobachtet werden, 
wenn z. B. die Formen von Tr. pyramidale Pe r ć .  neben die Formen 
von Hord. zeocrithum L., Trit. compacłum h l o s t  neben Hord. hexa- 
słichum gestellt werden. Uberhaupt gibt es eine G e s e t z m a f i i g k e i t  
in d e r  F o r m e n e n t s t e h u n g .

” ) Hier ist von besonderem Interesse, dali R u d i m e n t e  d e r  G r a n 
ne n  u n d  d e r  L i g u l a  iibrig bleiben, was vom Standpunkte des Aus- 
fallens des Faktors fiir Begrannung oder des Faktors fiir die Anwesen- 
heit der Ligula, unverstandlich ist.

76) C. F l a k s b e r g e r ,  Liguleless durum Wheats of the Island 
Cyprus. In dieser Arbeit wird ein Vergleich des Verlustes des Merkmals 
fur Begrannung mit dem Verlust der Ligula bei Tr. vulgare inflatum 
durchgefiihrt.
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ieidende Weizenforrn typisch ist, China und andere. Besonders 
scharf zeigten sich die morphologisch-geographischen Unterschiede 
der Weizen, unabhangig von den Varietaten im Sinne K ó r n i c k e ’s, 
bei der Aussaat aller Weizen der Erde auf einem Felde. Dieseis 
Experiment wurde nach meinen Angaben 1924—1925 von der 
Assistentin E. P a lr a o v a ’7) auf der Versuchsstation in Kubanj 
(nórdl. Kaukasus) durchgefiihrt.

Eine weitere Einteilung der gemeinen Weizen muO im Sinne 
einer Feststellung kleinerer taxonomischer Einheiten vor sich 
gehen, mit Einschlufi auch der Merkmale, die zu K ó r n i c k e ’s 
Schema gehóren. Solch ein System wiirde naturlich sein und 
gleichzeitig ais Basis fur das praktische Leben dienen, móglicher- 
weise auch fiir Arbeiten auf dem Gebiet der Pflanzenzuchtung77 78 79 80) .

Die Klassifizierung der gemeinen Weizen bleibt noch kunstlich, 
doch Annaherungen an ein natiirliches System haben schon statt- 
gefunden; die Bahnen sind gebrochen und es bleibt nur die Au&- 
arbeitung im Einzelnen iibrig.

Einen hochst anerkennenswerten Versuch der Einteilung der 
Varietaten im Sinne K ó r n i c k e ’ s in kleinere Einheiten unter 
Beriicksichtigung einiger zehn Merkmalen, ausgearbeitet von N. 
V a v i 1 o v und seinen Schiilern, finden wir in der Arbeit von 
E. B a r o u 1 i n a ra) ; doch ist ihre Arbeit eine methodologische.

Die Zwergweizen — Tr. compactum H o s t ,  miissen nach der 
Analogie mit den Zwergformen anderer Arten ais Unterart von 
Tr. vulgare8C) betrachtet werden. Doch angesichts der Tatsache, 
dab diese Art schon seit hundert Jahren ais selbstandige Form 
aufgestellt ist, und beąuemlichkeitshalber mufi sie gesondert von 
den gemeinen Weizen besprochen werden. Die ganze Klassifikation 
von Tr. compactum beruht auf dem kiinstlichen Schema K o r 
ni  c k e ’ s. Ubrigens hat K o r z h i n s k y  var. Rosc/ianum81) be- 
schrieben, die ais Typus Roschanum gelten kann. Dieser Typus 
bildet den ersten Hinweis auf einen Ubergang zu einer natiirlichen

77) E. P a l m o v a ,  Aussat von 5170 Weizenmustern. Rostov/Don. 
1925 (russisch). Dieselbe „Aussaat der Weizen aller Lander der Erde“

Buli. of the State Inst. of Exp. Agronomy. 1926. N. 3 (russisch); 
gleichfalls kurze Notizen von C. F l a k s b e r g e r  in dieselbe Buli. 1925. 
N. 2/3 und 1926 N. 3.

7«) In dieser Hinsicht ist der Standpunkt der norwegischen Pflanzen- 
ziichter von Interesse, die beim Ziichten neuer Formen durch Kreuzung 
es zur Bedingung machen, dafi eine von den Elternformen eine lokale 
ist, die einen Komplex von Merkmalen aufweist, die ihre Existenz unter 
den rauhen Bedingungen Norwegens ermoglichen (K n u t , Undersokelser 
over norski vaarhvesteslag. Kristiania. 1920). V. P i s s a r e v ,  der auf 
dem Wege der Kreuzung produktivere friihreife Formen fiir den Norden 
erhielt, zog gleichfalls einheimische nordische Formen heran.

79) E. B a r o u l i n a ,  Essay on a systematic botanical study of the 
characters (Jordanons) within the limits of one group of the soft wheat 
Trit. vulgare var. ferrugineum Al. — Buli. of Applied Bot. Vol. XIII. 
N. 1 1922/23.

80) C. F l a k s b e r g e r ,  Triticum compactum auct. — Notulaea syst. 
et herb. Petrop. 1922; N. 8/9.

81) S. K o r z h i n s k y ,  Skizze von Roschan und Schugnan vom landwirt- 
schaftlichen Standpunkte. Land- und Forstwirtschaft. 1898 (russisch).
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Gruppierung von Tr. compactum Ho s t .  Es ist móglich, daB die 
Gruppierung von Tr. compactum H o s t  in i h r e n  G r u n d l a g e n  
der von Tr. vulgare Vi 11. (s. str.) a h n l i c h  s e i n  wi r d .

P e r c i v a 1 hat in seiner Monographie die Zwergweizen von 
besonderem morphologischen Ban, die fiir Indien endemisch und 
von H o w a r d 82) beschrieben worden sind, ais selbstandige Art 
Triticum sphaerococcum angenommen. Ob diese Weizen in der Tat 
eine selbstandige Art, species, sind, oder einen abgesonderte*n,( 
geographisch abgeschlossenen Typus von Zwergweizen darstellen, 
muB vorlaufig unentschieden gelassen und Tr. sphaerococcum Pe r ć .  
kann somit ais Art betrachtet werden. Die weitere Einteilung von 
Tr. sphaerococcum fiihrt P e r c i v a l  nach dem Schema von K o r 
ni  c k e durch.

Stellen wir alles Dargelegte nebeneinander, so sehen wir, daB 
die ganze Klassifikation der Gattung Triticum bis jetzt noch kiinst- 
lich ist und auf dem Schema von K ó r n i c k e  beruht. Erst in den 
letzten 10—15 Jahren ist eine Bearbeitung dieser Klassifikation im 
Sinne eines naturlichen Systems in Angriff genommen worden. 
Solch eine Arbeit ist auBerst schwierig. Die S c h w i e r i g k e i t e n  
werden hauptsachlich durch den k o l o s s a l e n  P o l y m o r p h i s -  
mu s  der Gattung Triticum hervorgerufen, die beinahe iiber die 
ganze Erde, vom Polarkreis bis zum 45 Grade siidlicher Breite 
verbreitet ist. AuBerdem ist dies eine beinah ausschliefilich kulti- 
vierte Gattung, die ihren Platz in der Kultur schon in vorhi,sto- 
rischen Zeiten83) eingenommen hat. Der Mensch sucht sie seinem 
Willen und seinen Bediirfnissen zu unterwerfen, indem er sie ais 
Weltgetreide ausnutzt, das iiber 100 Mili. Tonnen Korn liefert, 
die von mehr ais 100 Mil. ha eingebraciit werden, was einejn 
Flachenraum gegen 0,8 Prozent des ganzen Festlandes ausmacht.

Was das Eingreifen des Menschen betrifft, so miissen, wie 
ich schon in einer Arbeit84) Gelegenheit zu bemerken hatte, zwei 
Faktoren, die bei systematischer Arbeit mit den Vertretern der 
wildwachsenden Flora gewóhnlich von geringer Bedeutung sind, in 
Betracht gezogen und auseinander gehalten werden.84) Diese zwei 
Faktoren sind „de r  E i n f l u B  des  M e n s c h e n "  und ,„der 
E i n f l u B  d e r  K u l t u r  ( Z i i c h t ung ) " .  Diese Bezeichnungen 
sind moglicherweise nicht besonders treffend, doch spielt hier der 
Name keine Rolle. Unter „EinfluB der Menschen" verstehe ich 
den unmittelbaren Transport und die Verbreitung dessen, was der 
Mensch angebaut hat, ohne aktives Eingreifen in den Sortenbestand. 
Die Folgę eines solchen Einflusses ist natiirliche Auslese und die 
Reaktion einer Reihe von biologischen Faktoren in weitem Sinne. 
Ais Resuliat ergibt sich, selbst auf e i n e m  Felde, eine Population 
von varietates im Sinne K ó r n i c k e ’s, die eine b e s t i m m t e  n a -

82) H o w a r d ,  Wheat in India. Calcutta. 1910 u. andere.
B3) B u s c h a n ,  Vorgeschichtliche Botanik der Kultur- und Nutzpflanzen 

der alten Welt auf Orund praehistorischer Fundę. Breslau. 1895.
84) C. F l a k s b e r g e r ,  Triticum-Weizen in Botanisch-Geographischen 

Atlas von Prof. N. I. Kuznetzov. 1923 (russisch).
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t i i r l i c h e  O e m e i n s c h a f t  von F o r m e n  d a r s t e l l e n  u n d  
e i n a n d e r  d u r c h  e i n e n  Ko r n p l e x  von M e r k m a l e n  a h n - 
1 i c h s i n d. Dieselbe kann fur Klassifikationszwecke ais natiirliche 
Gruppe mit einem ganzen Komplex ahnlicher Merkmale, mit be- 
stimmten biologischen Eigenschaften und mit bestimmten geo- 
graphischen Areał betrachtet werden. Solche Gemeinschaften 
finden wir in den Landem, die nocli von der agronomischeni 
Praxis und Wissenschaft unberiihrt sind, wo diese Praxis und 
Wissenschaft noch nicht Zeit gehabt haben, aktiv in den Sorten- 
bestand einzugreifen, wie z. B. in einigen Gebieten Turkestans, 
in China, Afghanistan, der Mongolei usw. Solche Gemeinschaften 
gibt es auch in den Entstehungszentren des Weizens, wo sich 
gleichzeitig die grófite M a n n i g f a l t i g k e i t  von  v a r i e t a t e s  
im S i n n e  von K ó r n i c k e  findet, was mail in den Gebieten 
auBerhalb der Entstehungszentren nicht beobachtet. Gleichzeitig 
findet sich in den Zentren die gróBte M a n n i g f a l t i g k e i t  an 
M e r k m a l e n ;  d o c h  d i e s e  M a n n i g f a l t i g k e i t  an M e r k 
m a l e n  e r w e i s t  s i ch  in K o m b i  n a t i o n  en,  d i e  F o r m e n  
von b e s t i m m t e n  T y p e n  e r g e b e n ,  d i e  b e s o n d e r e  G e 
m e i n s c h a f t e n  s e l b s t  a u f  e i n e m  F e l d e  b i l d e n .  Dadurch 
erklart sich der scheinbare Widerspruch, der darin besteht, dafi 
einerseits in den Zentren die ganze Mannigfaltigkeit an Weizen 
konzentriert ist, und anderseits, daB z. B. die westeuropaischen, 
spaien, Feuchtigkeit liebenden Formen sowie auch die sibirischen, 
nórdlichen Friihweizen dort nicht zu finden sind. Eine ganze Reihe 
von Merkmalen, morphologischen und anderen, wie z. B. spate 
und friihe Reife usw. ist dort vorhanden, doch b/efinden sich 
diese in a n d e r e n  K o m b i n a t i o n e n  und ais Resultat davon 
ergeben sich besondere Formen. Darauf richtete schon N. V a - 
v i l o v ,  der die Zentren aufgestellt hat, seine Aufmerksamkeit. In 
seinen Bericht auf dem V. Internationalen KongreB fur Ver- 
erbungswissenschaften, Berlin 1927, spricht er schon iiber die 
Mannigfaltigkeit der Gene .  Wenn wir jetzt d ie  W e i z e n -  
f o r m e n  d e r  E b e n e  i h r e r  V e r b r e i t u n g  von s u d l i c h e n  
G e g e n d e n  b i s  z u r  n ó r d l i c h e n  G r e ń  ze i h r e s  A n - 
b a u e s  n a c h ,  u n d  d i e  G e b i r g s f o r m e n ,  i h r e r  H ó h e n -  
v e r b r e i t u n g  in G e b i r g s g e g e n d e n  n a c h ,  n e b e n e i n -  
a n d e r  s t e l l e n ,  so erweist sich die herrschende Ansicht, daB 
d ie  H ó h e n v e r b r e i t u n g  d i e  V e r t e i l u n g  n a c h  d e r  
B r e i t e  w i e d e r h o l t ,  a i s  n u r  t e i l w e i s e  r i c h t i g ,  un d  
s i e  e r w e i s t  s i ch  a i s  g a n z  i r r t i i m l i c h ,  w e n n  d i e  k l e i -  
n e n  F o r m e n  d e s  W e i z e n s  in B e t r a c h t  g e z o g e n  w e r -  
d e n. Nirgeuds im Gebirge, selbst an der vertikalen Grenze dejS 
Weizenbaues, werden wir nórdliche Friihweizen finden, und um- 
gekehrt. Obgleich hier und dort die Merkmale von Friihreife, 
niedrigem Wuchs usw. vorhanden sind, so gibt doch die Kombi- 
nation dieser Merkmale mit andern Gemeinschaften von Gebirgs
formen, die sich von den nordischen unterscheiden, obschon sie 
die gemeinsamen Merkmale, wie Friihreife, niedriger Wuchs usw.
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aufweisen. Dies gibt jedoch nur eine grobe, auBere Ahnlichkeit. 
In Wirklichkeit sind groBe Unterschiede vorlianden. Somit sind die 
Gebirgsformen der Weizen mit den nordischen nicht identisch. 
Theoretisch muB es auch so sein, wenn mail von den ahnlichen und 
den verschiedenen klimaiischen Kornponenten auf den Bergeshóhen 
und in nórdlichen Breiten ausgeht. Hier und dort ist die Vege- 
tationsperiode verkiirzt, was zur Auslese von friihreifen Formen 
fiihrt; hier und dort sind irgend welche Faktoren vorhanden, die 
im Norden die Eniwicklung von „zartgebauten“ (subsp. hapalo- 
pyrum) Formen hervorrufen, und in den Bergen — die Entwicklung 
von Formen, uie entweder zu derselben subspecies oder zur Gruppe 
subrigidum gehóren. Gleiciizeitig werden aber auch Unterschiede 
in den klimaiischen Kornponenten beobachtet, wie Unterschiede 
im barometrischen Druck, Unterschiede im Eintritt der Dammerung 
und Dunkelheii usw. Diese Unterschiede mussen mit den Unter- 
scliieden in den Kombinationen der Merkmale, die ais Resultat 
verschiedene Formen ergeben, in Zusammenhang gebracht werden. 
Hierbei mussen die neuesten Data der Photoperiodizitat im Auge 
behalten werden. Was Entstehung und Vorkommen einzelner Ge- 
meinschaften auBeriialb der Zentren betrifft, so haben wir hier 
schon eine Ersciieinung von komplizierterer Ordnung. Um auf 
einzelne Fiille einzugehen, so z. B. nach Chiva ist ein bestimmteir 
Komplex von Weizenformen aus dem Gebirgsteil von Buchara ein- 
gedrungen; dort hat eine Auslese der eingedrungenen Formen 
stattgefunden, es ist gewissermaBen eine zweite Heimat entstanden 
und diese Formengruppe hat sich dank der A b g e s c h i e d e n h e i t  
erhalten85) . In ar.deren Fallen, so z. B. in Spanien, hat sich da3 
Land ais S a c k g a s s e  (Pyrenaen) erwiesen, wo sich die aus Afrika 
eingedrungenen Formen angehauft haben, und wo móglicherweise 
auch Neubildung einiger Formen erfolgt ist. Auf der Insel Cyprus 
hat eine N e u b i l d u n g  l i g u l a - l o s e r  harter Weizen66) statt
gefunden, welche dort dank der Abgeschiedenheit erhalten ge- 
blieben sind. Auf diese Weise ist ein schon sekundares Zentrum 
der Neubildung von Formen entstanden. Es laBt sich iiberhaupt 
voraussetzen, daB solch eine N e u b i l d u n g  von  F o r m e n  u n d  
b e s t i m m t e n  F o r m e n e i g e n s c h a f t e n  in v e r s c h i e d e n e n  
W e l t g e g e n d e n  s t a t t g e f u n d e n  haben  kann.  Zu solch 
einer Voraussetzung fiihrt uns das Studium der Weizen von Chiva, 
Cypern und iiberhaupt das Vorkommen von Gemeinschaften eines 
bestimmten Charakters, wie auch des Endemismus der Formen. 
Auf diese Weise entstehen dieselben Erscheinungen von EndeL 
mismus usw. wie fur die Pflanzen der wildwachsenden Flora. In 
einigen Gebieten erhalten sich die Formengemeinschaften von be- 
stimmtem Typus, trotz aktiven Eingreifens agronomischen Wissens. 
Dieses findet dort statt, wo, móglicherweise zeitweilig, agrono- 
misches Wissen sich den Forderungen der Natur zu unterwerfen hat.

66) C. F l a k s b e r g e r ,  On the Wheats of Khoresum (Khiva). — 
Buli. of Appl. Bot. XIV. 1924.

86) C .  F l a k s b e r g e r g ,  I.iguleless durum Wheats of the Island 
Cyprus. Buli. of Appl. Bot. XVI. 1926.
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Unter „ E i n f l u B  d e r  Z i i c h t u n g  ( K u l t u r ) "  verstehe ich 
das aktive Eingreifen agronomischen Wissens, Wissenschaft und 
Praxis, in den Sortenbestand der Weizen. In solchen Fallen haben 
wir es schon mit kunstlicher Auslese zu tun, aktivem Verwerfen 
alter Formen, Ersatz derselben durch neue geziiclitete, durch 
Priifung, Auslese, Kreuzung erhaltene usw. In diesen Fallen wird 
die Gemeinschaft gestórt, wie wir es in Gebieten von hoher 
Kultur sehen87).

Diese zwei Faktoren, der EinfluB des Menschen und der 
Kultur, miissen beim Aufbau eines natiirlichen Systems, dem die 
morphologisch-geographische Methode mit Heranziehung der iibri- 
gen Methoden wie die genetische, die cytologische, die analytische, 
die physiologische usw. zu Grunde gelegt wird, stets in Betracht 
gezogen werden.

Die zweite ernste Frage, die beim Aufbau eines natiirlichen 
Systems aufkommt, sind die kleineren taxonomischen Einheiten. 
Hierbei miissen die Formenkomplexe von bestimmtem Typus, die 
Komplexe kleiner ais eine species, im Auge behalten werden; der 
Begriff v a r i e t a s muB klar festgestellt werden, denn die varie- 
tates von K ó r n i c k e sind kiinstliche GroBen; weiterhin miissen 
die noch kleineren Einheiten wie Kieinart, Jordanismus, Biont, 
Rasse, natio, Morpha, Aberration, Form, Selektionssorte, Reine 
Linien, Bastardform usw. ausgearbeitet werden, was besonders 
offenbar wird, wenn man sich in die natiirliche kleinere Gruppie- 
rung des gemeinen Weizens, Tr. vulgare, hineindenkt. Hinsicht- 
lich der kleineren systematischen Einheiten zeigen sich auch in 
der Systematik der wildwachsenden Flora Meinungsverschieden- 
heiten88). Fur eine so polymorphe Gattung wie Triticum, die 
dabei beinahe ausschliefilich eine Kulturgattung ist, erscheint diese 
Frage noch kompiizierter ais fur die wildwachsende Flora.

Doch die Frage der kleineren taxonomischen Einheiten muB 
den Gegenstand eines besonderen Berichtes sein.

L e n i n g r a d ,  11. Januar 1928.

C. F l a k s b e r g e r .

8’) In dieser Hinsicht ist die Einteilung der gemeinen Weizen von 
B e c k e r  (Handbuch des Getreidebaues, Berlin, 1927) in „Landsorten“ 
und „Zuchtungsformen“ interessant. Die ersten stellen das Resultat des 
menschlichen Einflusses dar, die zweiten — desjenigen der Kultur.

88) Vergleiche z. B. den Unterschied in der Auffassung der taxono- 
mischen Einheit Rasse bei de C a n d o l l e  (Physiologie vegetale, 1882), 
bei V. K o m a r o v  (Flora der Mandschurei. St. Petersburg. 1901), bei 
R. R e g e l  (Uber Arten, Varietaten, Rassen usw. 1907), bei A. S s e m e -  
n o v - T i a n s c h a n s k y  (Taxonomische Grenzen einer Art und ihrer 
Unterabteilungen, 1910), bei J. P a c z o s k y  (Flora von Chersoń, 1914) 
usw.





D a s  M o r iiz b u r g e r  T e iclige ł> ie^  
u n d  s e tn e  P f l a n z e n w e l l

Von
F ri{z M a fiick .

(Mit 6 Karten und Tafeln.)

i. Lagę und Landschaftsbild.
Wandert man von D r e s d e n  aus nordwarts, so erreicht man 

bald die Grenze des E l b t a l k e s s e l s ,  die steil ansteigenden 
Hohen, welche die Siidabdachung der L a u s i t z e r  H o c h  f l a c h ę  
darstellen. Ziemlich unvermittelt erhebt sich hier das Gelande 
von 120 m zu einer Hóhe von 200—240 tn. Dann neigt es sich 
ganz langsam nach Norden und Nordosten bis zu einer Durch- 
schnittshóhe von 170 m, um schlieBlich langs-der Linie R a d e -  
b u r g  — G r o f i e n h a i n  wieder ziemlich plótzlich auf 120 m ab- 
zufallen und damit nach dem n o r d s a c h s i s c h e n  F l a c h l a n d  
iiberzuleiten.

Diese L a u s i t z e r  H o c h f l a c h e  nun, die den WestabschluB 
des Lausitzer Berglandes bildet, zeichnet sich durch ihre eigenartig 
wellige und mit zahlreichen kleinen Kuppen und Hóhenriickeu 
besetzte Oberflache aus. Durch diese Bodenverhaltnisse wurde die 
Anlage der z a h l r e i c h e n  T e i c h e  ermoglicht, die sich (Um 
E i s e n b e r g  — M o r i t z b u r g  ais Mittelpunkt gruppieren. Das 
Moritzburger Teichgebiet bildet den sudlichsten Auslaufer des 
grofien nordsachsisch-schlesischen Teichgebietes, das sich im Tief- 
land langs der sachsichen Grenze hinzieht und mit dem es durch 
das Teichgebiet zwischen R a d e b u r g  und O r t r a n d  verbunden 
wird.

Ais Siad- und Westgrenze des Moritzburger Teichgebietes 
kann der Steilabfall der Hochflache angesehen werden, der sich 
von K l o t z s c h e  bis N i e d e r l ó B n i t z  in ost-westlicher Ricli- 
tung, von da bis O b e r a u in siidost-nordwestlicher Richtung hin
zieht. Die Ostgrenze bildet der P r o m n i t z b a c h ,  der von Rah- 
nitz durch Volkersdorf, Barnsdorf und Berbisdorf nach Norden 
flieBend bei R a d e b u r g  in die Rod  er  miindet. Im Norden mag 
ais willkiirliche Grenze die StraBe Radeburg—Steinbach—Grobem 
angesehen werden.
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In diesem Gebiete Iiegen gegen 35 Teiche, davon 10, die iiber 
10 ha groG sind. Ihre Gesamtflache betragt 476 ha (berechnet 
nach den Angaben von Steglich, 24, und Aster, 1). Sie verteilen 
sich auf ein Gebiet von 63 qkm (wenn man den sudlichsten, teich- 
freien Rand der Hochflache abreehnet, der die 200 m-Linie, iiber- 
schreitet) und nehmen somit 7,5 °/o davon ein. Alle sachsischen 
Teiche zusammen umfassen dagegen nur 0,5 «/o der Flachę des 
ganzen Staates. Die auGersten Teiche im SO bei VoIkersdorf sind 
von denen im NW bei Oberau 12 km entfernt, die sudlichsten von 
den nórdlichsten nur 7 km.

ii. Die einzelnen Faktoren, 
welche die jetzige Pflanzenbesiedlung ermoglichten.

l. Cbersicht der einzelnen Faktoren.

Fur die E n t w i c k l u n g  d e r  P f l a n z e n w e l t  u n s e r e s  
G e b i e t e s  zu i h r e r  h e u t i g e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  kom- 
men die verschiedensten Ursachen in Frage. Ausschlaggebend sind 
die B o d e n -  und K l i m a v e r h a l t n i s s e ,  die es ermoglichten, 
daG eine Moor- und Sumpfvegetation sich hier ansiedeln konnte. 
Dereń floristische Zusammensetzung erklart sich aus der erdgeschicht- 
lichen Entwicklung und der geographischen Lagę des Gebietes. 
Endlich sprechen auch biotische Faktoren mit. Die umgebenden 
anderen Pflanzengesellschaften und die Tierwelt tragen dauernd 
zur Wandlung des Pflanzenkleides bei, besonders aber ist es der 
Mensch, der durch Umgestaltung der Bodenverhaltnisse und der 
Bewasserung die Lebensbedingungen verandert oder auch die 
Pflauzendecke selbst auf die verschiedenste Weise willkiirlich be- 
einfluBt.

2. Geologie und Oberflachenverhdltnisse.
Die geologische Kartę (58, 59) zeigt, dab das Moritzburger 

Teichgebiet einen Teil des Me i G n e r  G r a n i t - S y e n i t - M a s -  
s i v s bildet, und die in geographischer Hiusicht vollzogene Ab- 
grenzung laGt sich auch geologisch rechtfertigen. Der Steilabfall 
nach SW ist nichts anderes ais ein Teil der im ganzen 127 km 
langen (nach Be c k ,  2, S. 3) L a u s i t z e r  H a u p t v e r w e r f u n g .  
Von dieser zweigt am P r i e G n i t z g r u n d  s i i d l i c h  von 
K l o t z s c h e  ein zweiter Ast ab, die W e s t l a u s i t z e r  G r e n z -  
v er  w er  f ung.  Diese verlauft in NW-Richtung iiber Radeburg 
nach GroGenhain, trennt den MeiGner Granit-Syenit-Lakkolith von 
dem óstlich gelegenen L a u s i t z e r  G r a n i t m a s s i v  ab und bil
det somit die Ostgrenze des Teichgebietes. Eine naturliche Be- 
grenzung im Norden fehlt dagegen.

D en  G e s t e i n s u n t e r g r u n d  des Gebietes bildet haupt- 
sachlich S y e n i t ,  der sich von der Westlausitzer Grenzverwerfung 
bis weit nach W erstreckt, wo er dann in B i o t i t s y e n i t  iiber-
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geht. Der Syenit besteht in der Hauptsaehe aus Orthoklas, 
Mikroklin, Oligoklas und Hornblende, die beim Biotitsyenit durch 
Biotit ersetzt wird.

Eine weitere Ubergangsstufe bildet der S y e n i t g r a n i t  oder 
A m p h i b o l g r a n i t i t ,  der sich aus Orthoklas, Mikroklin, Oligo
klas, Quarz, Biotit und Hornblende zusammensetzt. Er tritt west- 
lich einer Linie auf, die, von W e i n b o h l a  ausgehend, nórdlich 
vom Funkenteich, sudlich vom Neuen Anbau nach der SO-Seite 
des Oberen Altenteichs verlauft, diesen umfaBt und sich dann nach 
der W-Seite des Kockritzteiches und von da nach S t e i n b a c h  
wendet, wo sie dann nach NW umbiegt.

Auf den Syenitgranit endlich folgt der aus Quarz, Orthoklas, 
Mikroklin, Oligoklas und Biotit bestehende G r a n i t i t oder M e i B- 
n e r  H a u p t g r a n i t .  Die Grenzlinie zwischen ihm und dem 
Syenitgranit geht nórdlich von Weinbohla nach O, biegt zwischen 
Grofi- und Neuteich nach N und dann nach NW um.

Granit, Syenit und ihre Ubergangsgesteine werden von zahl- 
rcichen machtigen E r u p t i v g a n g e n  und sich vielfach zertrii 
mernden G a n g s c h w a r m e n  von G r a n i t  (Ganggranit) sowie 
P o r p h y r i t g a n g e n  durchsetzt.

Langgestreckte G n e i s z o n e n  ziehen sich an der Westseite 
der Klotzsche—Radeburger Ver\verfung, von Barnsdorf nach Bar- 
walde und von Zitzschewig zur Spitzgrundmiihle hin, gróBere 
G n e i s s c h o l l e n  liegen zwischen Georgen- und Dippelsdorfer 
Teich und óstlich vom Auer.

An der Nordseite des Frauenteiches bis Barwalde tritt F e 1 d - 
s p a t a m p h i b o l i t  auf.

Alle diese Grundgesteine werden an den meisten Stellen von 
j i i n g e r e n  A b l a g e r u n g e n  iiberdeckt. Aus der B r a u n -  
k o h l e n z e i t  fallen namentlich die zahlreichen, oft metergroBen 
K n o l l e n s t e i n e  (Quarzitblócke) auf, mit denen besonders der 
nc^dóstliche Teil des Gebietes iiberstreut ist.

Die allgemeine Oberflachenbedeckung bildet die D i l u v i a l -  
f o r m a t i o n .  Der siidliche Teil der Hochflache zwischen Wilsch 
dorf und dem LóBnitzgrund sowie bei Gohlis wird von einer 
L ó B d e c k e  iiberzogen, die meist nur geringe Machtigkeit hat.

Im ganzen eigentlichen Teichgebiet bedecken l e h m i g -  
s a n d i g e  A u s f i i l l u n g s m a s s e n  die flachen Einsenkungeu. 
Treffend werden diese Bodenverhaltnisse durch H a z a r d  (47,
S. 39) folgendermaBen gekennzeichnet: „Fast das ganze Moritz
burger Plateau . . .  ist iiberzogen von einem dichten Gewirre teils 
breiter und ausgedehnter, teils schmaler, aber vielfach gewundener, 
verastelter und miteinander kommunizierender, fast vollkommen 
horizontaler, flacher Depressionen, welche sich zwischen den un- 
zahligen Kuppen und Riicken des Grundgebirges ausbreiten, sich 
um diese herumwinden oder buchtenfórmig in sie eindringen 
und innerhalb dereń selbst wieder viele kleine oder kleinste Kiipp- 
chen aufragen. Das Wasser flieBt in ihnen meist so Irage, daB 
man zuweilen nur schwer die Richtung seines AbflieBens wahrzu-
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nehmen vermag, ja einzelne dieser Gebiete werden sowohl nach 
Stiden (nacli der Elbę) wie nach Norden (nach der Róder) hin 
entwassert und kormen in grofier Ausdehnung durch niedrige 
Damme vóllig abgesperrt und unter Wasser gesetzt werden, wie 
dies zur Erzeugung der vielen Teiche in der Umgebung von Moritz- 
burg gescliehen ist. Diese flachen Einsenkungen werden aus- 
gekleidet und eingeebnet durch eineri lehmigen Sand oder sandigen, 
stellenweise auch ziemlich tonigen, kratzigen Lehm von braun- 
licher bis gelblichgrauer oder grunlichgrauer Farbę, zu dessen 
Bildung teils die Verwitterungsprodukte der Granit-Syenitgesteine, 
teils Diluvialmaterialien beigetragen haben . . .  Da das Wasser 
in diesen Ablagerungen vielfach zum Stagnieren kommt, so werden 
sie, zumal in ihren obersten Partien, haufig humos und moorig, 
stellenweise kommt es sogar zur Entwicklung schwacher Torf- 
lager . . . Die friiher in ausgedehntem Mafie innerhalb dieser 
Depressionen vorhanden gewesenen Siimpfe und Briiche sind jetzt 
durch Graben móglichst entwassert und teils der Waldkultur dienst- 
bar gemacht, teils in Wiesen verwandelt worden.“

3. Erd- und pflanzengeschichtliche Entwicklung.

Da die heutige Pflanzenwelt des Gebietes das Ergebnis einer 
langen Entwicklung ist, die sich wahrend der langen Dauer der 
Erdgeschichte abgespielt bat, mufi auf diese kurz eingegangen 
werden. Allerdings sind die p a l a o n t o l o g i s c h e n  R e s t e ,  die 
dariiber Aufschlufi geben kónneri, im Gebiete selbst ziemlich ge- 
ring, weil palaophytische und mesophytische Formationen voll- 
standig fehlen.

Im Miocan setzten die gewaltigen Umwalzungen eln, welche 
die grofien Faltengebirge der Erde emporwólbten. Im Zusammen- 
hange damit steht die Bildung der Lausitzer Hauptverwerfung, 
wobei der Syenit und Granit der Moritzburger Hochflache iiber 
die Kreideschichten des Elbtals geschoben wurde, wie dies noch 
jetzt in den Planerbriichen bei Weinbohla und in der Nahe der 
Buschmuhle zu erkennen ist (vgl. Beck ,  2, S. 115; S i e g e r t ,  46, 
S. 40). Auch an der Verwerfung Klotzsche—Berbisdorf wirkte 
der Gebirgsdruck so stark, dafi eine weitgehende Zerstórung und 
Zerkliiftung des Gesteins eintrat ( S c h ó n ,  23, S. 19; H a z a r d ,  
47, S. 12). Infolge der Aufwólbung der grofien Gebirge Tiatten 
sich die Klimaverhaltnisse geandert, und die Pflanzenwelt der Erde 
differenzierte sich mehr und mehr. Aber noch immer wucharte 
an und auf den ausgedehnten Siimpfen und Mooren der Lausitzer 
Hochflache eine iippige subtropische Vegetation, in der ncben 
Palmen und immergrunen Laubbaumen besonders Nadelhólzer auf- 
traten und zur Bildung der Braunkohlen beitrugen. Ein schwaches 
B r a u n k o h l e n f l o z  be i  M a r s d o r f  ganz am Ostrand unsercs 
Gebietes Iafit erkennen, dafi hier hauptsachlich eine Zypressenart 
(Cupressoxylon protolarix Gópp.) haufig war (vgl. H a z a r d ,  47, 
S. 27).
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Im P 1 i o c a n mag die Flora der heutigen sćhon ziemlich • 
ahnlich gewesen sein.

Dann erfolgte der letzte schwere Eingriff in die Entwicklung 
der Pflanzeriwelt dnrcli das Einsetzen der E i s z e i t , so daB die 
Vegetation weit nacli Suden zuruckweichen muBte oder ganz ver- 
nichtet wurde. In den Zwischeneiszeiten und nach dem endgiiltigen 
Riickgange des Eises herrschte ein t r o c k e n - k a l t e s  K l i m a ,  
dem die L ó B a b l a g e r u n g e n  ihre Entstehung verdanken, und 
einer T u n d r e n -  und S t e p p e n f l o r a  war an den feuchterem 
oder trockeneren Stellen das Gedeihen móglich (vgl. G r a e b n e r ,  
12, S. 63). Spater wanderten Birken, Kiefern, Espen und Weiden 
ein.

SchlieBlich kam eine p o s t g l a z i a l e  W a r m e z e i t  (boreale 
Epoche), in der Eiche, Linde und Ulme ihren Einzug hielten; dann 
wurde das Klima feuchter, und in dieser w a r m - f e u c h t e n  a t - 
l a n t i s c h e n  E p o c h e  wanderten Buclie und Fichte ein. Zu- 
gleich konnten sich in den Mooren und Siimpfen des Teichgebietes, 
die sicher seit dem Ruckzug des Eises stehen blieben, noch Ver- 
treter einer Flora halten, die heute mehr im Norden verbreitet ist.

Nach der atlantischen setzte abermals eine trocknere warme, 
die s u b b o r e a l e  P e r i o d e ,  ein, die es vielen S t e p p e n -  
p f 1 a n z e n des pontischen Gebietes ermoglichte, aus dem SO 
in unser Gebiet vorzudringen.

Die letzte Periode, die uns zur Gegenwart fiihrt, ist die 
f e u c h t e ,  s u b a t l a n t i s c h e ,  in der sich wieder Erlen- und 
Buchenwalder ausbreiten.

So finden wir in der h e u t i g e n  F l o r a  der Lausitzer Hoch- 
flache V e r t r e t e r  a us  den  v e r s c h i e d e n s t e n  H e i m a t -  
g e b i e t e n versammelt, die in den ihnen giinstigen Klimaperioden 
hier einwanderten und sich dann, wo die Standortsbedingungen 
ihnen zusagten, bis heute erhalten konnten. Wenden wir uns 
nun den Vertretern dieser einzelnen Gruppen zu (vgl. dazu D r u d e,
8, S. 459ff.; Sch o r 1 e r-T  ha 11 wi t z - S c h  i 11 e r , 35, S. 200; 
T r o l l ,  25).

Die feuchten Moor- und Heidestellen bieten den a t l a n 
t i s c h e n  P l a n z e n  eine Heimat, die hier teilweise ihre S u d - 
o s t g r e n z e  finden. Die wichtigsten davon sind:

Erica Tetralix, lllecebmm verticillałum, Cbrysosplenium oppo- 
sitifolium, Scutellaria minor, Pedicularis silvatica, Galium saxatile, 
Hydrocotyle vulgaris, Litorella lacustris, Carex stricta, lasiocarpa, 
Pseudo-Cyperus, cypcroides, Heleochmis multicaulis u. ovata, 
Scirpus radicans, Leersia oryzoides, Elottonia palustris, Hydro- 
charis Morsus ranne, Rhynchospora alba u. fusca, Drosera longi- 
folia, Gentiana Pneumonanthe u. Lysimachia thyrsiflora.

Der a t l a n t i s c h - s u b a r k t i s c h e n  ( Tr o l l )  oder n o r d -  
b a l t i s c h e n  ( Dr u d e )  Gruppe gehóren an:

Lycopodium inundatum, Sparganium affine, Pirola media, 
Trientalis europaea, Ledum palustre, Andromeda polifolia u. Vacci- 
nium uliginosum.
Fcdde, Repertorium , Beiheft LYI. 9
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Die drei letzteren Pflanzen kamen bis zur Mitte des vorigen 
Jahrhunderts im Gebiete vor, scheinen aber jetzt verschwunden 
zu sein.

Von m o n t a n e n  A r t e n  de s  H t i g e l l a n d e s  im Siiden 
treten bis nahe an das Teichgebiet heran:

Thalictrum aęuilegifolium, Thlaspi alpestre, Arabis Halleri, 
Prenanthes purpurea u. Cirsium heterophyllum.

Pflanzen aus Familien, die ihre Hauptverbreitung s i i d l i c h  
d e r  A 1 p e n haben, sind:

Acorus Calamus, Galla palustris (friiher haufig) u. Trupa 
natans.

Besonders von letzterer, der WassernuB, ist es aus vielen fossiłen 
Funden bekannt, daB ihre Verbreitung in den nacheiszeitlichen 
Warmeperioden viel weiter nach Norden reichte und daB sie heute 
im Aussterben ist (vgl. H e g i ,  13). Die Moritzburger Teiche sind 
einer der wenigen noch erhaltenen Standorte.

Endlich muG noch die Gruppe der p o n t i s c h e n  Pflanzen 
erwahnt werden. Diese kommen zwar im Gebiet aus Mangel an 
passenden trockenen Standorten nicht vor, aber schon an den 
sonnigen Lófinitzabhangen und im Spargebirge bei MeiBen treten 
sie auf. Ais kennzeichnend seien hier nur genannt:

Gephalanthera rubra, Thesium linophyllam, Silene Otites, Pul- 
satilla pratensis, Clematis reda, Alyssum montanum, Potentilla 
reda, Cylisus nigrlcans, Peucedanum Cervarla u. Oreoselinum.

4. Klima und Phanologie.

Von den F a k t o r e n  d e s  K l i m a s  kommen fur die Ent- 
wicklung der Pflanzenwelt unseres Gebietes die Niederschlags- 
menge, Sonnenscheindauer, Windstarke, hauptsachlich aber die 
Temperatur in Frage. Ich benutzte hierfiir die Angaben der Wetter- 
warten Wahnsdorf und Dresden, die einen Vergleicn zwischen der 
Lausitzer Hochflache und dem Elbtal ermoglichen.

A. D ie  N i e d e r s c h l a g e .

Fiir die Ansammlung der Teiche sind, wie bereits S c h o r -  
l e r  (53, S. 192) hervorhebt, allerdings nicht die Niederschlags-, 
sondern die BodenverhaItnisse maBgebend, da die Teiche bereits im 
regenarmsten Teil Sachsens liegen. Immerhin ist die Regenmenge 
des Moritzburger Gebietes gróBer ais die von Dresden, wie aus 
folgender Zusammenstellung der Niederschlagsmengen von Dresden 
und Wahnsdorf hervorgeht:
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1926

Dresden-N Wahnsdorf Unterschied

Januar 58,7 mm 66,8 mm + 8,1 mm
Februar 30,3 37,6 » + 7,3
Marz 37,5 38,3 V + 0,8
April 19,0 21,4 n + 2,4
Mai 66.0 65,5 — 0,5 mm
Juni 204,6 235,2 *7 + 30,6
Juli 88,0 133,8 + 45,8
August 48,0 n 56,8 K + 8,8 »
September 17,9 24,4 Y> + 6,5
Oktober 53,6 62,1 n + 8,5
November 55,8 61.2 + 5,4
Dezember 43,7 w 55,5 V + 11,8

Jahresmenge 723,1 mm 858,6 
— 723,1

mm
mm

+136,0 
— 0,5

mm
»»

— 0,5 mm

135,5 mm +  135,5 mm

Demnach weist Wahnsdorf wahrend der meisten Monate des 
Jahres groBere Regenmengen auf ais Dresden.

B. S o n n e n s c h e i n d a u e r .
1926

Dresden-N. Wahnsdorf
Januar 30,9 Std. 34,6 Std.
Februar 55,2 61,1
Marz 106,9 113,9
April 184,3 200,0
Mai 118,8 123,1
Juni 112,9 124.0
Juli 115,1 198,8
August 189,2 205,5
September 177,9 192,2 n
Oktober 62,9 74,6 ty
November 46,5 58,1 yy
Dezember 8,1 n 13,5 yy

1208,7 Std. 1399,4 Std.
1208,7 „
190,7 Std.

Obwohl also Wahnsdorf reicher an Niederschlagen ist, weist es 
eine viel langere Sonnenscheindauer auf ais das in dem dunst- 
erfiillten Elbtalkessel gelegene Dresden. Das ist von Wichtigkeit, 
da ja fur die Entwicklung der Pflanzen gerade die strahlende 
Warme sehr wirkungsvoll ist (wie stark der Erdboden durch die 
Insolation erwarmt werden kann, zeigen die spater gebrachten Bei- 
spiele) und durch die groBere Sonnenscheindauer die Benach- 
teiligung des Moritzburger Gebietes betreffs Wind und Tempera
tur jedenfalls etwas gemildert wird.

9*
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Da dies besonders fur die phanologischen Tatsachen von 
Bedeutung ist, seien hier noeh die S o n n e n s c h e i n s u m m e n  
d e r  M o n a t e  gegeben, in denen die spater angefiihrten phano
logischen Beobachtungen angestellt wurden.

Dresden-N Wahnsdorf Unterschied

Februar
Marz
April
Mai

55,2 Std. 
106,9 „ 
184,3 „ 
118,8 „

61,1 Std. 
113,9 „ 
200 „ 
123,1 „

5,9 Std. 
7,0 „ 

15,7 „ 
43 „

465,2 Std. 498.1 Std.
465.2 „

32,9 Std.

32,9 Std.

C. W i n d v e r h a l t n i s s e .
Sobald man vom Elbtale her die Lausitzer Hochflache erreicht 

hat, spiirt man deutlich, wie viel starker hier oben der Wind 
weht. Wie die Monatsdurchschnitte der Windstarken von Dresden 
und Wahnsdorf zeigen, betragt dieser Unterschied fast das Doppelte.

1926

Dresden-N. Wahnsdorf
Januar 3,65
Februar 3,60
Marz 4,40
April 3,20
Mai 2,70
Juni 3,11
Juli 3,50
August 3,55
September 3,40
Oktober 4,08
November 4,20
Dezember 4,79

/sec. 6,84 m/sec.
6,88 „

» 7,51 „
tf 7,94 „

4,92 „
5,73 „
5,86 „
5,73 ,
5,56 „
6,75 ,
6,96 „

n 6,92 „

Mittei 3,70 m/sec. 6,47 m/sec.

D ie  g r ó B e r e  W i n d s t a r k e  aber v e r z ó g e r t  d i e  En t -  
w i c k l u n g  d e r  P f l a n z e n ,  was besonders im zeitigen Friih- 
jahr deutlich zu beobachten ist, wenn das Laubdach der Baume 
nocli nicht entwickelt ist und die niedrigeren Pflanzen der ab- 
kuhlenden und austrocknenden Tatigkeit des Wirides besonders 
ausgesetzt sind. Viele einzeln stehenden Baume, besonders Kiefern, 
zeigen Beeinflussung durch den vorherrschenden Westwind, indem



Das Moritzburger Teichgebiet. 133

sie nach Osten gebogen worden sirid und ihre Krone auf der 
Westseite viel schwacher entwickelt ist.

D. T e m p e r a t u r  u n d  P h a n o l o g i e .
Die mittleren Monatstemperaturen betragen fur Dresden und 

Wahnsdorf

1 9 2 6

Januar
Februar
Marz
Apnl
Mai
Juni
Juli
August
Septeniber
Oktober
November
Dezember

Dresden-N

0,64° 
5,02° 
5,21 o 

11,49° 
12,90° 
15,21 ° 
19,38° 
17,49° 
16,09° 
9,36° 
7,80° 
0,95°

Wahnsdorf

-  0,49° 
4,03° 
3,99°

10,59 ° 
11,74° 
13,99° 
18,12° 
16,45 ° 
15,20° 
8,28° 
7,03°

—  0,02 °

Unterschied

1,13°
0,99°
1,22 °
0,90°
1,16°
1,22 °
1,26°
1,04°
0,89°
1,08°
0,77°
0,97°

Jahresmittel Dresden 10,14°
„ Wahnsdort 9,00°

Unterschied 1,14°

Der Hóhen,unterschied zwischen Dresden und Wahnsdorf, 
136 m, ruft somit eine Temperaturabnahme von 1,1°—1,14" hervor; 
auf 100 m komint dann eine solche von 0,81°—0,84°.

Das stimmt ungefahr mit dem uberein, was H a n n  (vgl. 
D r u d e ,  7, S. 478) fur Hohenanderung und Warmeabnahme 
angibt:

Warmeabnahme pro 100 m Hóhe:
Winter 0,45" Friihling 0,67° Sommer 0,70" Herbst 0,53°

Hohenanderung pro 1 ° Warmeabnahme:
Winter 222 m Friihling 149 m Sommer 143 m Herbst 188 m

Ihren deutlichsten Ausdruck findet die Wirkung der Tempe
raturabnahme darin, daB die Pflanzenwelt im Moritzburger Gebiet 
besonders im Friihjahr in ihrer Entwicklung weit gegen die des 
Elbtals zuriick ist. Ich stellte daruber 1926 folgende Beobachtungen 
an, die sieli allerdings hauptsachlich auf Waldpflanzen beziehen, 
da ich fiir die Teich- und Sumpfpflanzen in Dresden keine Ver  ̂
gleichsobjekte hatte und diese in der Hauptsache auch erst zu 
einer Jahreszeit zur Entwicklung kommen, wo der Unterschied nicht 
mehr so groB ist.



134 Das Moritzburger Teichgebiet.

E i g e n e  p h a n o 1 o g i s c h e B e o b a ch t u n ge  n:
O  =  B la tten tfa itu n g  
+  =  e rs te  Bliite

D r e s d e n M o r i t z b u r g e r
T e i c h g e b i e i

1926
b e o b a c h te t

M ittel- 
w e rt n.
D ru d e

1926 
zn friih

1926
b e o b a c h te t

s p a te r  a is 
D re sd e n

Corylus Avellana + 7. II 6. III. 27 Tg. 27. II. 20 T a g e
Alnus glutinosa +

O
11. II. 27 II .- l. IV. 

14. IV.
16 T a g e

Galanthus nivalis + 9. 11. 1. 111. 20 Tg. 27. II.-27. III 18 T ag e

Cornus mas 
H aup tb liiteze it

+ 19. 11.
15.-20. III

27. III. 36 T g. 
12 T g 27.II1.-1.IV . 12 T ag e

Forsythia suspensa  
H aup tb liite  
im A bbliihen

+ 19. II. 
7. III.

10. IV.
b is  14. IV.

Syringa vulgaris O
+

19. II.—18. III. 
21. IV. 9  V. 18 T g .

27. III.
29. IV.

9  T a g e  
8  T ag e

Aesculus
Hippocastanum

im A bbliihen

O
+

29. III. 
21. IV. 
15. V.

14. IV. 
7. V.

16 T g.
17 T g .

14 IV. 
1. V. 

27. V.

16 T ag e  
10 T ag e  
12 T ag e

Sambucus nigra 
B eg. d. B lattenlf. 
B la tte r en tfa lte t

+

19. II. 
18. III.
20. V. 1. VI 12 T g

27. III. 
14. IV. 
27. V.

36 T a g e  
27 T a g e  

7 T a g e

Ribes rubrum o
+

28. II.—7. III. 
5. IV. 18. IV. 13 T g 17.-27. IV. 17 T a g e

Fagus silvatica o 7 -20. IV. 28  IV. 8 Tg. 29. IV. 9  T a g e

Primula officin. + 9. IV. 14 IV. 5 T ag e

Taraxacum vulg. + 10. IV. 20. IV. 10 T g . 14. IV. 4 T ag e

Prunus avium + 11. IV. 17. IV. 6  T a g e

Pirus Malus 
B liitezeit + 22 IV.-8. V.

27. IV. -  
13. V. 5 T ag e

rr iih lin g sh a u p tp h a se 20. IV. 30. IV. 10 T g . 27, IV 7 T a g e

Quercus pedunc. o 25. IV. 29. IV. 4  T a g e

Robinia pseudac. 
V ollbliite

+ 27. V. 
30. V.

30. V. 
4. VI. 3 —5 T a g e

Tilia grandif. 

Y ollb liite

o
+

3. IV. 
17. VI. 
21. VI.

15. IV. 
26. VI.

12 T g. 
9  T g.

Betrachten wir zunachst, wie weit die Pflanzen des Moritz- 
burger Gebietes in  i h r e r  E n t w i c k l u n g  h i n t e r  D r e s d e n
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z u r u c k g e b l i e b e n  waren, so finden wir, daB der Unterschied 
im Februar am gróBten ist, namlich 20—36 Tage. Je weiter die 
Jahreszeit fortschreitet, desto geringer wird der Unterschied und 
betragt im Friihsommer nur noch 3—5 Tage. Fur die meisten 
Fruhlingspflanzen ist die durchschnittliche Verzógerung 6—7 Tage. 
Nach D r u d e  (7, S. 473) macht die mittlere Hóhenverzógerung 
in Sachsen auf 100 m 4,2 Tage, auf 136 m also 5,7 Tage aus, so 
daB sich auch hier fur 1926 gute Obereinstimmung zeigt.

Vergleichen wir jedoch die phanologischen Daten von 1926 
mit den von D r u d e  (7, S. 440) berechneten langjahrigen Mittel- 
werten (hier standen mir allerdings nur Angaben fur Dresden 
zur Verfiigung), so zeigt sich, daB in diesem Jahre alle Pflanzen 
in ihrer Entwicklung den Mittelwerten weit voraus waren. Diese 
Verfruhung betragt anfangs 27 Tage und nimmt dann bis zu 
8 Tagen ab, der Durchschnitt ist 15 Tage. Sie erklart sich Ieicht, 
wenn wir die Mitteltemperaturen der Friihjahrsmonate 1926 mit 
den Normalmitteln (1866—1925) vergleichen:

Dr esden -N. 1926 N orm alm . U n tersch ied

F e b ru a r 5,02° 1,5° 3,5°
M arz 5,21 o 4,1° 1,1°
A pril 11,49° 8,5° 3 °

d u rch sch n . 2,5°

Jeder der ersten Monate dieses Jahres war demnach durch- 
schnittlich 2,5° zu warm. Wie oben gesagt, entspricht nun dem 
Temperaturunterschied von 1,1° ein Entwicklungsunterschied von 
6—7 Tagen; auf 2,5° kommen dann 14—16 Tage. Also stimmt 
auch die zeitige Entwicklung der Pflanzen 1926 genau iiberein 
mit der Abweichung der Temperaturen vom Mittelwert.

VerhaltnismaBig schwierig ist die Bestimmung des mittleren 
Termins der E n t l a u b u n g  d e r  Ba u me. Diese tritt gewohnlich 
im hóher gelegenen Gebiete friiher ein, doch konnte ich 1926 
keinen Unterschied zwischen dem Elbtal und den Moritzburger 
Waldungen finden und stellte den 20. Oktober ais Mittelwert fest.

Da die Fruhlingshauptphase und mittlere Belaubung des 
Waldes im Dresdner Gebiet auf den 20. April, im Moritzburger 
Teichgebiet auf den 27. April fiel, betrug die Lange der Vege- 
tationsperiode in jenem 183, in diesem 176 Tage. Infolge des 
zeitigeren Fruhlingseinzuges war sie langer ais gewohnlich; in 
Dresden betragt sie nach D r u d e  im Durchschnitt 175 Tage.

Ober die T e m p e r a t u r v e r h a l t n i s s e  d e r  T e i c h e  
existieren leider keine Angaben, da hieruber von der Teichver- 
waltung keine regelmaBigen Messungen angestellt werden. Da 
aber die Teiche eine verhaltnismaBig geringe Tiefe besitzen, gelten 
die Lufttemperaturen im allgemeirieri auch fur die Wasseroberflache. 
Bei starker Sonnenstrahlung oder nach rasch erfolgter Abkuhlung 
der Luft ist das Wasser oft mehrere Grad warmer ais die Luft, 
sonst meist von gleicher Warme oder —1 0 kiihler (Luftwarme
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m. d. Schleudertherm. gemessen!). Nach der Tiefe zii nimmt die 
Wasserwarme im Winter ein wenig zu, sonst aber langsam ab. 
In der Tiefe von 15 cm fand ich das Wasser meist um 1° kiilter 
ais an der Oberflache. Ober die Dauer der Eisbedeckung der 
Teiche konnte ich leider keine Feststellungen machen, da ich im 
Winter das Gebiet nicht oft genug besuchen konnte.

Die Unterschiede zwischen Luft-, Wasser- und Bodentempe- 
ratur mogen einige von mir angestellte Messungen erlautern.

L u fttem p era tu r W a sse r te m p e ra tu r B o d en -
o b e rflach e

im
S ch a tten

in d e r 
S o n n e

an  d e r 
O berfl.

in 15 cm 
T iefe

21. M ai 1925 13 U hr 
F isch erte ich 2 4 ,5 ° 2 6 “ 3 7 “

13. Ju n i 1925 11 Uhr 
SchloB teich 15° 2 0 “

19. A ugust 1926 14 U hr 
G e o rg en te ich  

S te in g ru n d te ich  
F ischerte ich

2 2 °
22 ,5°
2 3 °

27 0 

2 3 ,5 “

2 2 “
2 2 “
2 4 ,5 “

21°
2 3 ,5 “

3 4 °
3 1 °

24. Aug. 1926 15,30 Uhr 
S c h ó sse rte ic h 2 3 ° 2 2 “ 2 1 °

1. S ep t. 1926 10,30 Uhr 
G e o rg en te ich 21 ,2° 2 6 “ 19 ,6“ 19 “ 41 “ 1

1. S ep t. 1926 11 U hr 
F isch e rte ich 25,5  0 2 8 ° 24,5° 4 3 ° !

4. S ep t. 1926 14,30 Uhr 
F rau en te ich 24 ,4 ° 2 8 ° 26° 41 “ !

28. O kt. 1926 15 Uhr 
M ittelteich 6 ,5 ° 7 ° 6 ° 5 ,2 “ 9 °

18. N ov  1925 13 Uhr 
G roB teich  (O b erau ) 3 ° 2 °

5. Bewasserung.
Ihr Z u s t a n d e k o m m e n  verdanken die Teiche, wie bereits 

erwahnt, den Gesteins- und Oberflachenverhaltnissen, weil die 
Verwitterungsprodukte des Granits und Syenits und der lehmige 
Diluvialboden schwer durchlassig sind und die Eigenart der Ober
flache das AbflieBen des Wassers erschwert, so dafi der Grund- 
wasserspiegel iiberall ziemlich hocli steht. Alle Teiche: sind so- 
genannte H i m m e l s t e i c h e ,  die ihr Wasser nur durch die 
Niederschlage bekommen. Sie erhalten keinerlei groBere Zuflusse, 
nur zahlreiche schmale Graben fiihren aus dem benachbarten 
Wiesen- oder Sumpfland nach den Teichen und verbinden diese 
miteinander. Ais Wasserzubringer kommen sie aber nicht weifer 
in Betracht, da auch sie nur in niederschlagsreichen Zeiten das 
in den Bodendepressionen stagnierende Wasser ableiten sollen.
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Die E n t w a s s e r u n g  des Gebietes geschieht teils nacli der 
E l b ę ,  teils nach der R ó d e r ,  doch haben manche Teiche ihren 
AbfluB nach zwei Seiten. Die Wasserscheide verlauft in der 
Hauptsache in der Richtung SO—NW und zwar von Wilschdorf aus 
sudlich der Waldteiche, iiber den Dippelsdorfer Teich, sudlich vom 
Oberen Altenteich, zwischen Neuteich (b. Oberau) und Kóckritz- 
teicli. Promnitzbach und Hopfenbach fiihren das Wasser der Róder, 
LóBnitzbach, Lockwitzbach und Oberauer Dorfbach der Elbę zu.

Der P r o m n i t z b a c h  ist von diesen der wichtigste. Aus 
zwei kleinen Teichen bei Rahnitz entspringen seine Quellaufe, 
dann empfangt er bei Volkersdorf die Abfliisse des Oberen und 
Niederen Waldteichs. Eine weitere Teichkette bilden Georgen-, 
Steingrund-, Fischer-, Jager- und GroBteich, die bei Barnsdorf 
ihren AbfluB finden. Vom Dippelsdorfer Teich fiihrt ein Graben 
durch den friiheren Stócketeich zum SchloB- und von da zujin 
Mittelteich; dieser empfangt auch einen ZufluB vom Oberen und 
Unteren Altenteich urd ist wieder mit dem Frauenteich verbunden, 
in den auch die Graben des Bauer- und Schósserteiches mundem. 
Der Frauenteich endlich entwassert bei Berbisdorf in den Promnitz
bach. Jedoch sind auch Frauenteich und GroBteich sowie SchloB
teich und GroBteich durch Graben verbunden (Vgl. Tafel 7).

Ein weit kleineres System bilden Kochsteich (beim Heide- 
hof), Neuteich, Furtteich, Kóckritz- und Silberteich, die durch 
den kleinen Schónbergsteich AbfluB zum Hopfenbach haben, der 
bei GroBenhain die Róder erreicht.

Wahrend der Dippelsdorfer Teich nur durch einen kleinen 
Graben mit dem SchloBteich verbunden ist, bildet seinen Haupt- 
abfluB der LóBnitzbach, der nach Siiden durch den tiefeingeschnitte- 
nen LóBnitzgrund zur Elbę fiihrt.

Ebenso hat auch der Obere Altenteich eine Verbindung nach 
Siiden zum Lockwitzbach, in den auch die Entwasserungsgraben 
des Ilschen-, Kapellen- und Funkenteichs fiihren. Er erreicht die 
Elbę erst bei Sórnewitz.

Neuteich, GroBteich und die kleinen Teiche in der Nahe von 
Oberau werden durch den Dorfbach entwassert, der durch Oberau 
und Niederau nach MeiBen flieBt.

Infolge der Anlage der Teiche in Ketten kann das Ablassen 
zum Zwecke des Fischfangs so erfolgen, daB zuerst der unterste, 
dann der darauffolgende usw. geleert wird. Anfang September 
wird damit begonnen, Ende Oktober soli das Fischen beendet sein.

Das Entleeren dauert beispielsweise beim Frauenteich 6 Wochen, 
beim SchloBteich 3 Wochen. Wahrend des Winters werden die 
Teiche durch die fallenden Niederschlage wieder gefiillt und haben 
meist im Friihjahr den hóchsten Wasserstand. In trockenen Jahren 
fallt dieser dann langsam wieder, in nassen steigt er noch weiter 
(z. B. 1Ó26). In selir trockenen Zeiten ist zuweilen der GroBteich 
noch nicht einmal im zweiten Jahr gefiillt gewesen. Wahrend friiher 
das Ablassen nur aller 2—3 Jahre erfolgte, geschieht es jetzt jedes 
Jahr.
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6. Geschichte der Teiche.
Die zahlreichen Moore, Bruche und Sumpfe des Gebietes 

mogen schon friihzeitig die Bewohner zur Anlage von Teichen 
veranlaBt haben. Es war ja nur notwendig, durch Aufschutten 
eines Dammes eine der zahlreichen Bodendepressionen abzu- 
schlieBen, um einen Teich aufzustauen. Samtliche Teiche: des 
Gebietes sind auf diese Weise erzeUgt worden. Uber ihre Ent- 
stehungszeit laBt sieli nichts Sicheres feststellen, aber jedenfalls 
haben viele schon zur Sorbenzeit bestanden. Erst ais 1542 unter 
K u r f i i r s t  M o r i t z  der Bau des Schlosses begonnen worden 
war (vgl. G u r l i t t ,  45), riickte das Gebiet mehr in den Vorder- 
grund des Interesses. Diesem Umstand ist es zu verdanken, 
daB wir aus der folgenden Zeit zahlreiche Karten besitzen, die uns 
uber die Teiche besser ais schriftliche Aufzeichnungen AufschluB 
geben. Bereits die alteste von ihnen, von M a t t h i a s  O e d e r  um 
1570 entworfen (62), gibt uns ein genaues Bild des Teichge- 
bietes, das in der Hauptsache schon dem heutigen sehr ahnlićh 
ist (Tafel 6). Nur war die Zahl der Teiche damals viel gróBer. 
Der SchloBteich bestand noch nicht in seiner heutigen Gestalt; das 
SchloB war vielmehr auf einer Halbinsel angelegt worden, die in 
das Moosebruch ragte, welches ostlich davon lag. Der Barnsdorfer 
GroBteich wieś noch einen weit nach Norden reichenden Zipfel an 
der Westseite auf, der bis an, das Moosebruch herankam. Die 
beiden Volkersdorfer Waldteiche waren schon vorhanden, die 
ubrigen kleineren noch nicht. Der Mittelteich hatte ungefahr seine 
heutige Ausdehnung, der Frauenteich reichte bis an ihn heran. 
Den Bauerteich hatte die Einwohner von Barwalde erst wenige 
Jahre zuvor angelegt und verkauften ihn 1589 an den Kurfiirstem 
(H.-St.-A. Loc27323). Der Schosserteich ist auf der O e d e r s c h e n  
Kartę noch nicht vorhanden, wird aber 1590 erwahnt (Loc. 37652). 
Dem Frauenteich waren nach Berbisdorf zu die beiden Teiche 
Rudolf von Bun aus vorgelagert.

Besonders reich an Teichen war die Steinbacher Gegend. Der 
Kochsteich war viel gróBer, westlich vom Neuteich lag noch der 
Tiergartenteich, und vor allem dehnten sich nordlich vom Kóckritz- 
und Bauerteich noch gewaltige Wasserflachen aus, der Rohrteich 
(69 ha), der GroBe und Kleine Schónbergsteich. Der Silberwiesen- 
teich dagegen war noch nicht angelegt worden. Auch nordlich vom 
Oberauer Neu- und GroBteich bestanden drei kleine Teiche. Eine 
groBe Flachę (39 ha) hatte femer der Krauschenteich in der 
Gegend des heutigen Neuen Anbaus. Er hatte seinen Namen nach 
dem Dorfe Cruschin, das vor den Hussitenkriegen hier lag und in 
diesen zerstórt wurde (vgl. H e r z o g ,  14, S. 68). Vielleicht sind 
auch beide nach dem Geschlecht derer von Karras benannt worden, 
das hier seinen Wohnsitz hatte (vgl. auch die Angaben iiber die 
Namen Karras und Krauschen in L i p p e r t - B e s c h o r n e r ,  Lehn- 
buch Friedrichs des Strengen), denn auf manchen Karten finden 
sich auch die Namen Carossenholz, Carassenteich usw. Erst 
spater wurde der Name Karauschenteich daraus. Der Krauschen-
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teich kann erst nach der Zerstorung des Dorfes angelegt worden 
sein. Ein Bruch, genannt „die Steinbrugk“, verband ihn mit dem 
Kochsteich. Sudlich vom Funkenteich lag der Gemeindeteich zu 
Kreyern, nordlich davon der Heidenteich, am Loekwitzbach ferner 
der Schrótterteich und der Elsberger (spater Ilschen-) Teich. Der 
Dippelsdorfer Teich endlich (bei O e d e r  Naueteich) kann, wie 
aus dem alten Namen zu schlieBen ist, erst in dieser Źeit angelegt 
worden sein. Der Sagę nach (vgl. die Angaben im Flurnamen- 
verzeichnis von Dippelsdorf im H.-St.-A.) sollen ihn Soldaten zu 
Kriegszeiten gegraben haben; die Gemeinde erhielt fiir die Grund- 
stiicke im Teiche Hutungsrechte im Friedewald. Nordlich vom 
Dippelsdorfer lag der Stócke- oder Stóckichtteich.

Die „Ausmessung und Grundlegung des Schlosses Moritz- 
burg samt eines Teiles des Friedewaldes", 1691—92 von N i e n -  
b o r g  (H.-St.-A. RiBschr. VIII Fach 1 Nr. 21 a—d) zeigt, daB 
inzwischen im SW vom Schlosse der Kapellenteich, sudlich vom 
Heidenteich der jungfernteich und zwischen ihm und dem Oberen 
Altenteich der Wiiste-Birken-Teich entstanden sind.

1723 (nach D i e t z ,  65) finden wir sudlich vom SchloB-, 
Kapellenteich und Moosebruch noch den PreBieich, sudlich vom 
Rohrteich den Silberwiesenteich. Auch Fischer- und Jager-, Stein- 
grund- und Georgenteich sind am Ende des 17. Jahrhunderts ange
legt worden.

Noch ein paar jahre spater, nach dem „Plan General des so 
genannten Friedewaldes“ (64) sehen wir das SchloB rings von 
4 Teichen umgeben: dem Moosebruch, PreB-, Kapitel- und Ka
pellenteich. jetzt hat das Teichgebiet seine groBte Ausdehnung 
erreicht.

1722—30 aber setzen unter August dem Starken groBe Ver- 
anderungen ein. Die Umgebung des Schlosses wird umgegraben 
und erhalt inre heutige Gestalt, so daB das SchloB ganz zur Insel 
wird; der PreBteich wird dabei zugeschiittet. Ein Zipfel des 
Moosebruchs wurde durch die Anlage der nach NO fiihrenden 
StraBe abgeschnitten und bildet jetzt den Schwanenteich.

Der GroBteich wurde um seinen NW-Zipfel verkleinert. 1780 
bis 82 wurden hier unter Kurfiirst Friedrich August III. Leuchtturm, 
Hafendamm und Kanał erbaut, damit sich hier Wasserjagden und 
Seeschlachten abspielen konnten (vgl. 40, 41, 44, 45). Den da- 
maligen Zustand halt die Kartę von S c h i f n e r ,  1787, fest (67).

Im 19. jahrhundert wurde das Austrocknen des Gebietes 
fortgesetzt, und einige der gróBten Teichflachen verschwanden 
dabei. Der Oberreitsche Atlas von Sachsen zeigt die 3 Teiche 
nordlich vom Oberauer GroB- und Neuteich nicht mehr. Nach den 
Karten des Forsteinrichtungsamtes Dresden, die aller 10 Jahre 
angefertigt wurden, sind bis 1858 GroBer Schónbergsteich und 
Rohrteich, bis 1868 auch Stócketeich, Weinbóhlaer Gemeindeteich 
(sudl. v. Funkent.) und ein Teil des Silberteichs beseitigt und 
aufgeforstet worden. Damit ist das Bild des Teichgebietes zustande 
gekommen, das wir heute vor uns haben. Gegenwartig geht die
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Forst- und Teichverwaltung daran, die Teichflachen wieder zu ver- 
groBern. Der óstlich yom SchloBteich gelegene Zipfel des GroB- 
teichs wird wieder unter Wasser gesetzt, und das gleiche soli 
vielleicht mit einem Telle des fruheren Rohrteichs geschehen.

7. Beeinflussung der Pflanzen durch die lebende Umwelt.
Unter den verschiedenartigen Faktoren, welche die Pflanzen- 

welt unseres Gebietes beeinfluBt haben, ist die E i n w i r k u n g  
d e r  M e n s c h e n  von groBer Bedeutung. Die zahlreichen Ver- 
anderungen, die im Laufe der geschichtlichen Zeit im Gebiete 
vorgenommen wurden, machen sieli stark an Vegetation und Flora 
bemerkbar. Da alle Teiche kiinstlich angelegt sind, diirften 
Schwimm- und Tauchpflanzen vorher kaum vorhanden gewesen 
sein. Erst dann mischten sie sich unter die urspriingliche Moor- 
und Sumpfvegetation. Umgekehrt muBte spater an vielen Stellen 
die Sumpfvegetation verschwinden, ais die Siimpfe und Briiche 
immer mehr trocken gelegt wurden.

Der Wald war, wie die alten Karten und Urkunden bezeugen 
(z. B. O e d e r ,  18 u. 62) im 16. Jahrhundert hauptsachlich Eichen- 
wald, dem zahlreiche Erlen-, Buchen- und Birkenbestande beige- 
mischt waren. Erst ais 1691 (s. G u r l i t t ,  45) eine geregelte 
Forstwirtschaft einsetzte, breitete sich der Nadelwald weiter aus, 
und durch die Anlage von Entwasserungsgraben verschwanden 
die Bruchwalder.

Mit dem Trockenlegen eines Teiches erstarb auch bald die 
Moor- und Sumpfvegetation, nur manche Pflanzen konnten auch 
die neuen Bedingungen ertragen und sich ihnen anpassen. So 
hat besonders das Schilf eine hohe Widerstandsfahigkeit und 
hat sich an manchen Stellen des Rohr-, Krauschen- und Heiden- 
teiches bis heute im Kiefernwalde gehalten.

Manche Teiche haben zeitweise trocken gelegen, so der 
Dippelsdorfer Teich von 1864—76, wahrend der Bamsdorfer GroB- 
teich bis Ende des vorigen Jahrhunderts aller 9 Jahre trocken ge
legt und zum Feldbau verwendet wurde.

DaB das V e r l a n d e n  d e r  T e i c h e  nicht schneller vor 
sich geht, ist dem Einflusse des Menschen zu verdanken. Nur an 
manchen Stellen, z. B. am Schósser-, Bauer-, Silberteich, am Siid- 
ende des Mittelteiches und an den Altenteichen, laBt sich eine 
zunehmende Verlandung seit dem 16. jahrhundert feststellen. Sonst 
aber wird sie durch das Schneiden des Schilfes und Rohres auf- 
gchalten. Sobald die Pflanzen im Juni ihr Hauptwachstum hinter 
sich haben, wird mit dem Schneiden begonnen. Wird das Schilf 
20 cm unter der Wasseroberflache geschnitten, so verfaulen die 
Stiimpfe und treiben nicht wieder aus, wie es bei friiherem 
Schneiden geschieht. An den groBen Teichen bedient man sich 
jetzt sogar besonderer Maschinen. Das zu Bauzwecken verwendete 
Rohr wird auch manchmal erst im Winter geschnitten. Im Gegen- 
satz zu Rohr und Schilf treiben Binsen nach dem Schneiden wieder 
neu aus.
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Eine weitere Beeinflussung der Pflanzenwelt geschieht durch 
das Di i n g e n  d e r  T e i c h e  mi t  S u p e r p h o s p h a t .  Besonders 
der W a s s e r h a h n e n f u f i  gedęihit dadurch viel besser. Jetzt 
erscheint er auch in groBen Mengen auf manchen Teichen, wo er 
fruher nicht vorhanden war, z. B. auf dem Dippelsdorfer Teichf 
Auch an den Stellen, wo gróBere Mengen der zur Fischfutterung 
dienenden Lupinen und Maiskórner durch Verfaulen den. Boden 
diingen, wuchert der WasserhahnenfuB besonders iippig. Sein 
Erscheinen sieht man iiberall gern, da er der Kleintierwelt, welche 
die Fische ernahrt, einen Aufenthaltsort bietet. Wo fruher ver- 
einzelt Stalldiingerverwendet wurde, entwickelte sich die W a s s e r -  
p e s t stark.

Sie gehórt mit zu den Pflanzen, die erst s p a t e  An k o m m- 
l i n g e  in der Flora des Gebietes sind. Nachdem sie aus Ameriika 
1858 in Potsdam (s. G r a e b n e r ,  12, S. 102) eingefiihrt war, 
breitete sie sich rasch aus. Zuerst erschien sie im Jagerteich und 
ist jetzt in den meisten Teichen vorhanden. Da sie der Teichwirt- 
schaft sehr schadlich ist, begriiBt man es sehr, daB sie von selbst 
wieder an Menge abgenommen hat.

Eine arndere eingewanderte Pflanze ist der K ai mu s ,  der, 
aus Asien seit 1557 (nach W i i n s c h e - A b r o m e i t ,  Die Pflanzen 
Deutschlands, 1916 S. 120) in Europa eingeschleppt, durch vege- 
tatiVe Vermehrung sich weiter ausbreitete. Vielleicht ist er erst 
zur Zeit August des Starken hier eingefiihrt worden, da er sein 
Hauptvorkommen am SchloBteich hat und von da aus zum Mittel-, 
Frauen- und Ni'ederen Waldteich gewandert ist. Fruher wurden die 
Kalmuswurzeln in gróBeren Mengen ausgegraben und in Dresden 
auf den Markt gebracht. Jetzt beschaftigen sich nur noch wenige 
Einwohner Moritzburgs gelegentlich damit, um die Wurzeln in 
Dresden in den Hausern zu verkaufen oder der chemischen Fabrik 
von Gehe zu liefern.

Ahnlich steht es mit den W a s s e r n i i s s e n .  Bis zum Ende 
des vorigen Jahrhunderts waren diese ais Stachelniisse, Teufels- 
kópfe oder Wasserkastanien in Dresden kauflich. Man sieht die 
WassernuB nicht besonders gern in den Teichen, da sie nach dem 
Ablassen den Fischern bei ihrer Arbeit lastig wird. Die stachligen 
Niisse erschweren das Arbeiten, bleiben in den Netzen hangen und 
verletzen die Fische. Oft werden die Pflanzen, die nur dort ge- 
deihen, wo schlammiger Boden die tiefsten Teichstellen bildet, 
auf Sandboden dagegen fehlen, vor dem Fischen in groBen Mengen 
herausgerissen. An dem langsamen Aussterben der WassernuB 
scheint auch das jetzt jedes Jahr erfolgende Ablassen der Teiche 
schuld zu sein, das oft so zeitig geschieht, daB die Niisse nicht zur 
Reife kommen kónnen.

Auch die T i e r w e 11 ist nicht ohne EinfluB auf die Pflanzen
welt. Die W i l d s c h w e i n e ,  die den Boden nach Wurzeln durch- 
wiihlen, kónnen im Herbst auch in die abgelassenen Teiche und 
durchsuchen dort den Schlamm. Vielleicht ist es dadurch zu er- 
klaren, daB die WassernuB im Sommer 1926 im SchloBteich fast
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gar nicht zur Entwicklung kam, nachdem sie im Jahre vorher groBe 
groBe Flach es. bedeckt hatte.

Zur Ausbreitung von Samen, Frikhten und griinen Pflanzen- 
sprossen mógen die W a s s e r v ó g e l  viel beitragen.

DaB auch aie Pflanzen selbst sich gegenseitig beeinflussen, 
zeigt die Wasserpest, die in manchen Teichen die anderen Wasser- 
pflanzen zum Riickzuge zwingt und ihnen die Entwicklungsmóglich- 
keiten nimmt.

iii. Die Vegetation.
Von den v e r s c h i e d e n e n  F o r m a t i o n e n ,  welche die 

Vegetation des Moritzburger Teichgebietes zusammensetzen, soli 
nur auf die etwas naher eingegangen werden, die fur die Teiche 
charakteristisch sind. Die ande,ren mógen nur kurz erwahnt werden.

A. Die W&lder.
1. D e r  N a d e l w a l d .

Gegenwartig besteht der Wald unse,res Gebietes nicht mehr 
wie friiher vo;\viegend aus Laub-, sondern aus Nadelhólzern. Von 
den 1442,24 ha des Moritzburger Forstes (nach Angaben des Forst- 
einrichtungsamtes) sind 1179,90 ha Nadelwald. Er wird von 
K i e f e r n  und F i c h t e n  gebildet, die oft auch gemischt sind. 
L a r c h e n  bilden verschiedentlich die Einfassung der StraBen.

2. D e r  L a u b w a l d .
Viel geringer sind die Flachen, die vom Laubwald einige- 

nommen werden. Meist bildet er nur kleinere in den Nadelwald 
eingestreute Bestande. Im óstlichen Teil des Gebietes, dem Tier- 
garten, finden sich die meisten davon, wahrend der westliche Teil, 
der eigentliche Friedewald, fast reiner Nadelwald ist. Den E i c h e n 
kommen im Moritzburger Forst 88,93 ha zu, W e i B b u c h e n ,  
Rus  t e r n  und E s c h e n  30,15 ha, den B i r k e n  10,20 ha und den 
R o t b u c h e n  nur 5,26 ha. Birken und Roteichen (Quercus rubra) 
schlieBen meist den Nadelwald nach den Teichen zu ab.

3. D e r  B r u c h w a l d .
An den sumpfigen Ufern der Teiche und Wasserlaufe bildet 

verschiedentlich die S c h w a r z e r l e  (Alnus glutinosa) gróBere 
Bruchwalder. Besonders am AbfluB des Mittelteichs und am Jager- 
teich stehen prachtige hohe Baume. Meist mischt sich unter dió 
Erlen der F a u l b a u m  (Frangula Alnus), der im Verein mit 
jungen B i r k e n  und Sorbus, Brombecrges t r i i pp und verei.n- 
zelt auch dem windenden H o p f e n  die Brudu; oft schwer durch- 
dringbar macht. Scutellaria galericulata, Lysimachia yulgaris und 
Iris Pseudacorus wuchern an besonders feuchten Stellen, und 
Wasserlócher sind dicht mit Hottonia palastris uberzogen, wahrend 
anderwarts wieder Carex- und /awcwsbestande oder Polytrichum- 
und Sphagnumrasen hervortreten.



Das Moritzburger Teichgebiet. 143

B. Die Wiesen.
1. T r  o ck en wi e s en.

Die zahlreichen der Bewirtschaftung unterstehenden Wiesen 
kommen fur unsere Betrachtung nicht in Frage. DaB auch sie oft 
einen bedeutenden Grad von Bodenfeuchtigkeit besitzen, beweist 
das haufige Auftreten von Juncus glaucus und squarrosus, die den 
Wiesen einen blaulichgriinen Schimmer verleihen.

2. Su m p f  wi es en.
Mit zunehmender Feuchtigkeit gehen die Wiesen an den Teich- 

randern, z. B. an der Siidseite des Frauenteiches oder der Ostseite 
des Bauerteiches, allmahlich in Sumpfwiesen iiber. Unter die 
Graser mischen sich Pedicularis silvatica und palustris, Comarum 
palustre, Orchis latifolia, Poły gala vulgaris, Lycopus europaeus, 
Mentha aquatica, Myosotis palustris und zahlreiche andere Feuchtig
keit liebende Arten. Bis ins Wasser hinein gehen Lysimachia 
Nummularia und Lythrum Salicaria.

C. Das Wiesenmoor.
Den auBersten Rand der Teichvegetation bilden meist die 

Wiesenmoore, die im Gegensatz zu den Rohrsiimpfen kein offenes 
Wasser mehr zwischen den Einzelpflanzen erkennen lassen, und 
einen schon h ó h e r e n  G r a d  d e r  V e r l a n d u n g  darstellen. 
An vielen Stellen treten die sie zusammensetzenden Arten in 
gróBeren reinen Bestanden auf oder es mischen sich nur vereinzelte 
andere ein, oft aber ist das Wiesenmoor aus den verschiedenstesn 
Arten bunt gemischt. Eriophorum polystachyum, zahlreiche Carex- 
arten, Nardus stricta, Anthoxanthum odoratum und Juncusarten 
bilden ein Ried, in dem noch Drosera rolundifolia und intermedia, 
Potentilla Tormentilla, Comarum palustre, Hydrocotyle vulgaris 
und Lotus uliginosus eingestreut sein kónnen. Ganz r e i n e  R i e d - 
b e s t a n d e  erzeugt oft das Wollgras (Eriophorum polystachyum), 
das Flachen von mehreren Quadratmetern ohne jede Beimischung 
einnehmen kann. Am wichtigsten sind jedoch die verschiedenen 
Juncusańen, die oft in weiten Flachen die Rohrsiimpfe nach dem 
Lande zu umgeben. Hauptsachlich ist es Juncus lampocarpus Ehrh. 
(articulutus L.) mit seinen groBen, im Herbste rot- bis sehwąrz- 
braun schimmernden Bestanden, aber auch J. effusus und filiformis 
treten in gróBeren Bestanden auf. Dereń Zusammensetzung mogcn 
folgende Beispiele erlautern. Die M e n g e n v e r h a l t n i s s e  d e r  
e i n z e l n e n  A r t e n  s i n d i n  G r a d e n  von 1 — 10 (vgl. R ii b e 1, 
20, S. 197) angegeben und stellen die Mittelwerte der Bestanides- 
aufnahmen an den verschiedenen Teichen dar. Pflanzen, die nicht 
regelmaBig vorkommen, sind ohne Zahlenangaben.
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1. D as J u t i c e t u m  l a m p o  car pi.
Juncus lampocarpus 9—10 Comarum palustre
Sphagnum sp. 4—6 Violu palustris
Polytrichum commune 4—6 Molinia coerulea
Lysimachia vulgaris 3 Galium uliginosum
Hydrocotyle vulgaris 1—3 Lysimachia Nummularia
Potentilla procumbens 1 Epilobium palustre.

2. D as J u n c e t u m f i l i f o r m i s .
GróBere Bestande von Juncus filifortnis fand ich am Bauer-,

Georgen-, Steingrund- und Oberen Altenteich.
Juncus filiformis 9 Eriophor. polyst. 1
Sphagnum 9 Lysimachia vulg.

3. D as J u n c e t u m  e f f u s i .
Es findet sich in kleineren oder groBeren Bestanden fast an

allen Teichen.
Juncus effusus 9—4 Scutellaria galericulata
Juncus conglomeratus 3—6 Ranunculus bulbosus
Hydrocotyle vulgaris 1 Lysimachia Nummularia.

D. Der Rohrsumpf.
An das Wiesenmoor schlieBen sich nach der Innenseite der 

Teiche die Rohrsumpf bestande an, die einen groBeren Feuchtig- 
keitsbedarf haben und in flacherem oder tieferem Wasser stehen. 
Nur selten mischen sich hier die Hauptarten durcheinander, meist 
bilder. sie gut voneinander getrennte Bestande (Vgl. Tafel 9).

1. D as C a r i c e t u m  s t r i c t a e .
Die Carex - stricta - Bestande stellen eine Ubergangsgruppe 

zwischen Wiesenmoor und Rohrsumpf dar. Sie scheinen aus der 
Ferne gesehen eine zusammenhangende Flachę zu sein, bilden 
aber zahlreiche Biilten, zwischen denen freies Wasser stehen kann, 
in dem dann oft Polygonum amphibium schwimmt. Die hohen Be
stande von Carex stricta, dereń frisches Grim schon Anfang April 
emporschieBt, kommen fast an allen Teichen vor. Besonders reich 
sind sie am Bauer-, Georgen-, Unteren Alten- und Oberauer Neu- 
und GroBteich entwickelt. Ihre Zusammensetzung ist

Carex stricta 8—9 Polygonum amphibium
Lysimachia vulgaris 1—2 Hydrocotyle vulgaris.

2. D as G l y c e r i e t u m  a q ua t.ic  ae.
Glyceria aquatica kommt nur in seichtem Wasser vor und 

folgt meist auf einen inneren Phragmites- oder S«>/?«s-Gurtel. 
Mit dichtem Grim iiberdeckt sie den Sumpfboden und tragt im
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Spatsommer den graubraunen Schleier ihrer Blutenrispen. Manch- 
mal drangen sieh Biilten von Carex stricta dazwisehen, verei,nzelt 
findet sich auch Alisma oder Sagittaria. Wahrend Glyceria aquatica 
an manchen Teichen die wichtigste Rohrsumpfpflanze ist, fehlt 
sie an anderen wieder yollkommen. Ich fand sie an der Westhalfte 
des SchloBteichs, am Mittel-, Frauen-, Bauer- und GroBteich, am 
Oberen und Niederen Waldteich, am Dippelsdorfer, Kockritz-, 
Silber-, Funken- und Oberauer Neuteich in gróBeren Bestanden.

3. D as P h r a g m i t e t u m  c o m m u n i s .
Die stattlichsten Bestande des R o h r s u m p f e s  ergibt das 

S c h i 1 f , das bis zu 3 m hoch wird und festgeschlossene Dickichte 
bildet, die manche Teiche vollstandig umsaumen (Tafel 9 Mitte). 
Begleitpflanzen finden sich selten, hochstens schieben sich an den 
Randem vereinzelte Pflanzen von Typha, Scirpus, Glyceria aquatica 
oder Lysimachia vulgaris ein. Auch Phragmites ist nicht an allen 
Teichen zu finden. Ich stellte das Schilf am Mittel- und GroBteich, 
Oberen und Niederen Waldteich, Dippelsdorfer, Kockritz- und 
Silberteich sowie am Oberauer GroB- und Neuteich in gróBeren 
Mengen fest.

4. D as T y p h e t u m .
Die Bestande des R o h r k o l b e n s  wechseln am Teichrande 

meist mit denen des Schilfes ab, ohne daB eine besondere Ursache 
dafur zu erkennen ware, und vermischen sich kaum mit ihnen. 
Die breiten Rohrzonen bestehen meist aus Typha angustifolip 
und enthalten keine anderen Pflanzen. Auch sie kónnen gleich dem 
Schilf 2 m hoch werden und erreichen in 1 m tiefem Wasser noch 
gróBere Hóhe.

Typha tałifolia tritt nur vereinzelt in kleineren Trupps auf. 
Diese enthalten dann auch andere Arten, z. B.

Typha latifolia 4—5 Juncus effusus 2
Care jr-Arten 4 Alisma Plantago
Eriophorum polyst. 3 Sphagnum
Comarum palustre 3 Lysimachia vulgaris.

Typha angustifolia ist verbreiteter ais Glyceria und Phragmites. 
Es fehlt am Fischer-, Jager-, Oberen und Niederen Waldteich, den 
Altenteichen, Furtteich, Kapellenteich und den kleinen Teichen bei 
der Buschmiilile.

5. D as S c i r p e t u m  l a c u s t r i s .
Wie Schilf und Rohr dringt auch die B i n s e bis zur Tiefe von 

1,50 m im Wasser vor, geht aber andererseits auch bis ans Land 
hinauf. Da die Stengel diinn sind, sehen die Bestande oft ziem-t 
lich durchsichtig aus. Sie werden bis zu 3 m hoch. Nach dem Ab- 
lassen der Teiche ist die reihenfórmige Anordnung der Stengel, 
entsprechend dem Verlauf des Rhizoms, gut zu sehen. An tieferen 
Stellen fehlen andere Pflanzen ganz, nur manchmal ist der Teich- 
boden mit Heleocharis acicularis bedeckt. Am Teichrande aber
f  e d d e ,  Repertorium, Beiheft LY1 10
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dringen Alisma Plantago, Sagittaria, Scutellaria oder Epilobium 
palustre in den Binsenbestand ein. Die Binse gehórt im Oebiet mit 
zu den verbreitetsten Teichpflanzen, nur am Oberen Waldteich, 
Furtteich und Kochsteich fand ich sie nicht (Vgl. Tafel 9 oben).

6. D as S p a r g a n i e t u m  e r  e ci i .
Audi Sparganium erectum bringt es stellenweise in flachem 

Wasser zu groBeren Bestanden. Ihre Zusammensetzung ist 
Sparganium ramosum 8—9 Iris Pseudacorus 1
Alisma Plantago 2 Hydrocharis
Oenanthe aquatica 1 Sagittaria.

Besonders reich gedeiht es am Sehosser-, Jagerteich und Frauen- 
teich, steht auch am Mittel-, Silber- und Furtteich in groBeren 
Mengen, wahrend es an den Altenteichen nur vereinzelt auftritt.

7. D as A c o r e t u m  C a l am i .
Von geringerer Bedeutung ist der Ka l mus .  Am Frauen-, 

Mittel- und Niederen Waldteich ist er nur vereinzelt zwischen an- 
deren Pflanzen des Rohrsumpfes verstreut, nur am SchloBteich 
bringt er es zu groBeren Bestanden, in denen sich auch Glycerius 
aquatica findet. Da der Kalmus im September schon wieder ab- 
stirbt, benutzt Glyceria die noch iibrige Zeit, um ihre Blatter 
weiter auszubreiten, so daB man jetzt einen reinen Glyceria- 
bestand vor sich zu haben glaubt, bis im Friihjahr der Kalmus aufs 
Neue sein Recht fordert.

8. D as E q u i s e t e t u m  l i m o  s i.
In flachem Wasser kann auch Equisetum limosum in groBeren, 

meist reinen Bestanden auftreten, so am Frauen- und Schósser- 
teich, Oberauer Neu- und GroBteich und dem kleinen, ganz von 
ihm erfiillten Merzteich. Sonst kommt es nur vereinzelt vor, z. B. 
am Ilsclienteich und am Kanał des GroBteichs (vgl. Tafel 9 unten).

9. V e r e i n z e l t  a u f t r e t e n d e  P f l a n z e n .
In groBeren Bestanden treten nur die genannten Pflanzen auf; 

andere Sumpfpflanzen sind entweder ganz vereinzelt oder trupp- 
weise unter andere Bestande gemischt. Am meisten fallt davon 
Iris Pseudacorus auf, die mit ihren prachtigen gelben Bliiten im 
Mai und Juni das einfórmige Griin unterbricht. Ferner sind in 
ruhigen Buchten der kleineren Teiche auch Sparganium erectum, 
Alisma Plantago und Sagittaria sagittifolia nicht selten. Verhalt- 
nismafiig groB konnen stellenweise die Bestande von Rhynchospora 
alba und fusca werden.

E. Strandpflanzen.
Innerhalb des Rohrsumpfgiirtels ist der Teichboden, falls er 

sandig ist, meist von einer niedrigen Pflanzendecke iiberzogen, die
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auf dem Grunde des Teiches gedeiht, wenn dieser angespannt i,st, 
oder sich auch erst nach dem Ablassen entwickelt. Wir bezeichnen 
sie ais F o r m a t i o n  d e r  S t r a n d p f l a n z e n  oder, wegen ihres 
Doppellebens in Wasser und Luft, der A m p h i p h y t e n .  Neben 
den verschiedenen Arten von Montia, Litorella und Callitriche, 
die nur in kleineren Bestanden vorkommen, sind Heleocharis acicu- 
laris, Agrostis alba und Elatine (meist E. hexandrd) zu nennen. 
Die Beobaehtung dieser Pflanzengesellschaften ist meist erst nach 
dem Ablassen der Teiche móglich, wenn man den Rohrsumpf- 
giirtel durchdringen und den Teichgrund untersuchen kann.

1. D as H e l e o c h a r i d e t  u m a c i c u l a r i s .  %
Zwischen den ziemlich locker stehenden Stengeln von Scirpus 

lacustris ist auf dem feinsandigen Boden noch geniigend Raum 
zur Entwicklung der kurzrasigen Wiesen von Heleocharis acicularis, 
die vor dem Binsengiirtel, aber auch vor Typha, Phragmites und 
Glyceria sich noch mehrere Meter weit ausdehnen. Besonders gro Be 
Flachen dieser zarten Rasen fand ich am Mittel-, Frauen- und 
GroBteich, Silber-, Kóckritz-, Neu- und GroBteich b. Oberau.

2. D as A g r  o s t i d e t u m  a l b  ae.
Nicht so groB werden meist die Rasen der flachen, frisch- 

griinen Blatter von Agrostis alba, die ich am GroBteich, Mittelteiich 
und Oberauer Neuteich beobachten konnte.

3. D as E l a t i n e t u m .
Endlich gehoren zu den Strandpflanzen die verhaltnismaBig 

seltenen Elatinearten, die es aber doch stellenweise (besonders 
E. hexandra) zu iippigen dunkelgriinen groBen Bestanden bringen, 
z. B. am Jager-, SchloB-, Mittel-, Silber- und Kóckritzteich sowie 
am GroBteich, Niederen Waldteich und Unteren Altenteich.

F. Die Schwimmpflanzen.
Die meisten Teiche erreichen eine Tiefe von 3—4 m, die 

groBeren sind stellenweise auch 5 m tief. Da die Sumpfpflanzen 
nun hochstens bis 1,50 m Wassertiefe vordringen konnen, werden 
sie dann von einer anderen Pflanzenzone, den Schwimmpflanzen, 
abgelóst. Diese wurzeln meist im Boden, treiben ihre elastischen 
Stengel nach oben, und die meist runden Blattflachen liegen auf 
der Oberflache des Wassers auf.

1. D as N y m p h a e e t u m  a l b a e .
Die stattlichste dieser Schwimmpflanzen ist die w e i B e 

W a s s e r r o s e ,  die mit ihren meist reinen Bestanden dem Bauer-, 
Schósser- und Steingrundteich sowie dem Furt-, Ilschen- und 
Funkenteich in den Sommermonaten durch ihre weiBen Bliiten den 
schónsten Schmuck bereitet. Manchmal schlieBt sich die Teich-

10*
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rosenzone an den Rohrsumpf an, manchmal wieder ist sie von 
ihr durch einen breiten Streifen freien Wassers getrennt.

2. D as N u p h a r e t u m  l u ł e i .
Nicht so haufig wie die weiBe ist die g e l b e  T e i e h r o s e .  

Ich fand sie nur auf dem Oberauer Neuteich, wo sie innerhalb des 
Typhaguriftls weite Flachen bedeckt, und auf einigen der kleinen 
Teiche, die der Promnitzbach durchflieBt.

3. D as T r a p e t u m  n a ł a n t i s .
Auf den Teichen in der Umgebung des Schlosses findet sich 

die W a s s e r n u B  stellenweise noch ziemlich haufig. Im Stein- 
grundteich breiten sich ihre Rosetten zwischen den Blattern von 
Nymphaea aus. Immer sucht die WassernuB die tiefsten Stellen 
auf. Auf dem Fischerteich bildet sie eine dichte Decke. In kleineren 
Mengen kommt sie im NO-Zipfel des Mittelteichs, im westlichen 
Teile des SchloBteichs sowie im Georgen- und Oberen Alten- 
teiche vor. Erst im Juni erscheinen ihre Blattrosetten an der 
Oberflache, im Juli und August bliiht sie und bringt schnell ihre 
Friichte zur Reife, Mitte September lósen sich schon die Blatter 
von den dicken Stengeln, und Anfang Oktober verschwindet sie 
vollstandig.

4. D as P o l y g o n e t u m a m p h i b i i .
Die aus dem kriechenden Rhizom des K n ó t e r i c h s  hervor- 

gehenden Stengel werden meterlang und tragen nur am auBersten 
Ende die derben Schwimmblatter. Aus der Entfernung sind sie 
leicht mit Potamogeton natans zu verwechseln, doch die rótlichen 
Blutenahren, die im Juni erscheinen, kennzeichnen die Pflanze bald. 
Meist schwimmt sie innerhalb des Róhrichts oder zwischen den 
Bliiten von Carex stricta, doch findet sie sich auch auf freiem 
Wasser. Liegen die Teiche langer trocken, so bildet sie leicht eine 
Landform mit aufrechten Stengeln. GróBere Bestande des Knóte
richs weisen Frauen-, Bauer- und GroBteich, Fischer-, Steingrund- 
und Niederer Waldteich, Oberauer Neu- und GroBteich, Dippels- 
dorfer und Funkenteich auf.

5. D as G ly  c e r i e t u m  f l u i t a n t i s .
Ein eigenartiges Bild bieten die dem Wasser aufliegenden 

und oft wie gekammt aussehenden Blatter von Glycerla fluitatis. 
Im Friihjahr weisen sie eine eigenartige, rotbraune bis griinbraune 
Farbę auf, spater sind sie grasgriin. Glycerla fluitans bevorzugt 
ruhiges Wasser und ist daher besonders haufig im Kanał des 
GroBteichs, kommt aber auch im Mitte!-, Bauer-, Fischer- und 
GroBteich, im Georgen-, Dippelsdorfer und Oberen Altenteich an 
flachen Stellen in gróBeren Flachen vor.

6. D as P o t a m o g e t o n e ł u m  n a ł a n t i s .
Połamogeton natans halt sich gern zwischen den Schwimm- 

blattern der Wasserrosen auf, bildet jedoch auch allein dichte
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Decken, besonders auf kleineren Teichen. Ich stellte es im 
Schósser-, Jager-, Fischer- und GroBteich, Georgen-, Furt-, Funken- 
und Kochsteich, im Oberen Alten- und Dippelsdorfer Teich fest.

7. D ie  w e n i g e r  h a u f i g e n  Sc h w i m m p f 1 an z en.
Von anderen groBeren Schwimmpflanzen muB noch Hydro- 

charis Morsus ranae mit seinen schónen weiBen Bliiten genannt 
werden, der F r o s c h b i B ,  den ich bisher nur im GroB-, Mittel-, 
Schósser- und SchloBteich beobachtet habe, der aber sicher noch 
weiter verbre.itet ist. Lenina polyrrhiza, minor und trisulca bilden 
dichte Decken auf dem Schósser- und Steingrundteich. Zwischen 
Phragmif.es und Scirpus schwimmen oft die herzfórmigen Pflanz- 
chen des Lebermooses Ricciocarpus natans, das nach dem Ablassen 
auf dem Schlamme weiterwachst.

G. Die Tauchpflanzen.
Meist an den tiefsten Stellen der Teiche halten sich die Tauch

pflanzen auf, die ganz unter Wasser leben. Nur Ranunculus 
aquaiilis macht eine Ausnahme, da er zur Bliitezeit bis an die 
Wasseroberflache steigt und dann Schwimmblatter bildet.

1. D as R a n u n c u l e t u m  aq u a t i l i s .
Mitte April ist Ranunculus aquatilis am Teiehgrunde schon 

bis 40 cm hoch und, da er meist in flachen Buchten sich aufhalt, 
nur noch wenig von der Oberflache entfernt, die er im Mai er- 
reicht, um seine Bliiten zu entfalten. Bis Mitte Juni sind dann di,e 
Teichbuchten und -rander von einem prachtvollen weiBen Blut^n- 
teppich uberzogen, aber nach dem Abbliihen verschwindet die 
Pflanze wieder in der Tiefe; in Graben bliiht sie bis in den August. 
Sobald die Teiche abgelassen sind, bilden sich in kurzer Zeit Land- 
formen, die mit żartem frischen Grim den Boden bedeckein. Noch 
ani 20. Oktober 1925 fand ich sie im SchloBteich bliihend, aller- 
dings waren die Bliiten ziemlich klein. Der W a s s e r h a h n e n -  
fuB ist fast auf allen Teichen zu finden, besonders in geschiitzten 
Buchten.

2. D as E l o d e e t u m  c a n a d e n s i s .
Nach ihrer Einwanderung hat sich Elodea rasch ausgebrehet, 

halt sich aber jetzt in ertraglichen Grenzen. In groBeren Mengen 
fand ich sie nur im Jager-, Georgen-, Steingrund- und Niedere!n 
Waldteich, aber sie ist auch anderwarts anzutreffen. In den ge- 
nannten Teichen bildet sie nach dem Ablassen eine dicke Schicht 
auf dem Teichboden, die bald vertrocknet. Weil sie dadurch rasch 
abstirbt, kann sie in den groBeren Teichen, die sich nur langeam 
wieder fiillen, keine weite Verbreitung erlangen.

3. D ie  i i b r i g e n  T a u c h p f l a n z e n .
Von anderen Tauchpflanzen sind noch die verschiedenen Poła- 

mogełonarten zu nennen, die man aber meist erst erblickt, wenn, 
die Teiche abgelassen sind, und die man, wenn sie auf dem 
Schlamme liegen, nur schwer erlangen kann, sowie Ceratophyllum
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demersum, das im Ilschenteich den Boden auf gróBere Strecken hin 
bedeckt.

H. Das Plankton.
Das P l a n k t o n  habe ich bei meinen Untersuchungen auBer 

Betracht gelassen, da genauere Beobachtung wegen der GróBe 
des Teichgebietes ausgeschlossen war. Mit dem Plankton des GroB- 
teichs beschaftigt sich die Arbeit von S c h o r l e r  — T h a l l w i t z  — 
S c h i l l e r  genauer. Makroskopisch macht es sich auch nicht be- 
merkbar.

Nur eine Form, die zu den Schizophyceen gehórige Algę 
Clathrocystis aeruginosa, bildete durch ihr massenhaftes Auftreten 
eine Wasserbliite von oIivgriiner bis blaugriiner Farbę, die ich 
Ende August 1925 an den Waldteichen beobachtete.

I. Die Anordnung der Pflanzengesellschaften.
Wie schon bei der Beschreibung der Pflanzengesellschaften 

der Teiche angedeutet wurde, treten die einzelnen Assoziationen 
in ganz bestimmter zonaler Anordnung auf, indem sie sich nach 
den Feuchtigkeitsverhaltnissen des Bodens und der Wassertiefe 
richten. Den auBersten Giirtel bildet, wenn es sich um waldum- 
gebene Teiche handelt, Molinia coerulea. Darauf folgt Wiesenmoor 
mit Juncusarten, dann die niedrigeren Vertreter des Rohrsumpfes, 
wie Glyceria aquatica oder Carex stricta. Diese werden von 
Phragmtjtes, Typka und Scirpus lacustris abgelóst, dann kornmen 
die festwurzelnden Pflanzen mit Schwimmblattern, endlich die 
am Grunde sitzenden Tauchpflanzen und dariiber vielleicht noch 
wurzellose Schwimmer. Am besten ist diese Zonenanordnung 
immer dort zu beobachten, wo der Boden sich ganz langsam senkt, 
andernfalls fallen manche Glieder der Reihe aus. Ais Beispiel 
sei ein Profil von der Siidseite des Bauerteiches angefiihrt, das die 
Zon en in folgender Reihenfolge aufwies:
Molinia coerulea 1—2 m Alisma Plantago 1 m
Juncus conglomeratus 1 m Glyceria aquatica 0,50 m
Juncus filiformis 2—3 m Scirpus lacustris 1—2 m
Carex stricta 1,50 m Nymphaea alba 2—4 m
Da sich der Boden ziemlich rasch senkt, zeigen die Zonen nur 
geringe Breite; an anderen Stellen werden sie viele Meter breit, 
besonders die Juncus- und Carejrbestande.

K. Die jahreszeitliche Entwicklung der Vegetation.
Da die Teiche sich im Friilijahr langsamer erwarmen ais das 

Land, beginnt die Entwicklung der Tei,chvegetation erst ziemlich 
spat, wenn die Landpflanzen schon lange zu neuem Leben erwacht 
sind. Erst Ende Marz beginnt es an den Teichrandern zu spri^Ben,; 
am 27. Marz 1926 fand i cli Acorus und Glyceria aquattca 10 cm 
hoch, Phragmites hatte erst 5—10 cm hohe spitze Knospen. Am 
14. April war Iris Pseudacorus 25—30 cm, Acorus 12—15 cm,
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Pragmites schon 35—40 cm hoch, und auf der Wasseroberflache 
waren schon kleine Blatter von Polygonum amphibium zu sehen. 
Ende April bliihen die frischgrunen Schopfe von Carex strlęta, 
und im Mai erwacht ein hunter Blumenflor, besonders von Iris 
Pseudacorus, Ranuncidus aąuutilis und Hottonia palusłris gebildet. 
Auch die Schwimmblatter der Wasserrosen tauchen jetzt empor, 
wahrend die Rosetten der WassernuB erst im Juni kommen. 
Scirpus lacustris bliiht im Juni und Juli, Glyceria aquatica im Juli 
und August und Phragmites communis gar erst im August und 
September. Die Hochsommermonate sind auch die Hauptzeit der 
weiBbliihenden Monokotylen Alisma, Sagittaria und Hydrocharis. 
Typka und Sparganiam entwickeln ihre Bliitcnstande auch erst 
jetzt. Aus dem Wasser heben Potamogeton natans und Polygonum 
amphibium ihre Bliitenahren empor, und auf den Wasserflachen 
breiten sich die Bliiten der Seerosen aus. Somit ist der Hoch- 
sommer die Hauptbliitezeit der Wasserpflanzen, eine Zei,t, zu der 
die meisten Landpflanzen schon verbliiht sind. Im September be- 
ginnen der empfindliche Kalmus und die WassernuB schon wieder 
zu welken, wahrend die Blatter der anderen Sumpfpflanzen ihr 
frisches Griin noch lange behalten. Im Oktober verwelken auch 
die Blatter der Schwimmpflanzen wieder und der November brijngt 
mit den ersten Nachtfrósten auch die iibrige Vegetati,on zum Ab- 
sterben. Unter der Eisdecke des Winters kónnen sich iiber- 
winternde Sprosse grun erhalten; Schilf, Rohr und Binsen haben 
bereits groBe Knospen.

iv. Die einzelnen Teiche.
Eine eingehendere Beschreibung der einzelnen Teiche unseres 

Gebietes ist uberfliissig, da di,e landschaftlichen Ziige vielfach 
ahnlich sind und vieles aus der Kartę abgelesen werden kann. 
Zum besseren Vergleich mag hier noch die GroBe der Teiche an- 
gegeben werden (nach S t eg  l i c h ,  24, und A s t e r ,  1):

1. GroBteich 87,5460 ha
2. Kanał 1,4320 tt
3. DippelsdorferTeich 69,2240 u
4. Mittelteich 56,0210
5. Frauenteich 67,2240 »
6. SchloBteich 37,2270 tt
7. Oberer Waldteich 26,3370 tt
8. Niederer Waldteich 18,8370 tt
9. Kockritzteich 18,7150 tt

10. Georgenteich 6,7090 tt
11. Steingrundteich 6,4310 tt
12. Fischerteich 3,8110 tt
13. Jagerteich 1,5880 tt
14. Farrenteich 1,3710 tt
15. Unterer Altenteich 8,2000 tt
16. Oberer Altenteich 7,7660
17. Bauerteich 6,3370 tt
18. Silberteich 5,8980 tt

19. Schósserteich 2,8280 ha
20. Neuteich 2,2020 „
21. Furtteich 1,6230 „
22. Jambchenteich 0,5920 „
23. Fohrenteich 0,6350 „
24. llschenteich 3,1300 „
25. Kapellenteich 1,0200 „
26. Funkenteich 1,8800 „
27. Buschmiihlenteich 0,4500 „
28. Zinkteich 0,4400 „
29. Wallteich 0,3200 „
30. Neuteich (Oberau) 12,9400 „
31. GroBteich 14,4600 „
32. Merzteich 0,7480 „
33. Gemeindeteich 1,1080 „
34. Sleinteich 0,3070 „
35. Fuchsteich 0,6200 „

475,9670 ha
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Ober die Verteilung der Pflanzengesellschaften an den ein- 
zelnen Teichen bietet der vorige Abschnitt hinreichende Angaben. 
Nur einige der weniger haufigen Pflanzen sollen noch genannt 
werden, soweit sie von mir gefunden wurden oder durch Heirbar- 
exemplare belegt sind. Die Anordnung geschieht nach Formationen.

Abkiirzungen: T =  Tauch pflanzen
S =  Schwimmpflanzen 
Str =  Strandpflanzen 
RS - Rohrsumpf 
Wm =  Wiesenmoor 
Sw =  Sumpfwiese 
Bw =  Bruchwald.

Niederer Waldteich.
T : Potamogeton obtuslfolius, P. alpinus.
Str: Elatine hexandra.
RS: Acorus Calamus, Polygonum Hydropiper, P. minus.
Wm: Carex cyperoides.

Oberer Waldteich.
T: Potamogeton trichoides, P. crispus var. serrulatus.
S: Nymphaea alba.
Str: Polygonum amphibium var. terrestre, Sagina nodosa, Elatine Hydropiper, 

Centunculus minimus, Limosella aąuatica.
RS: Rumex maritimus, Polygonum Hydropiper, P. minus.

Johann-Georgen-Teich.
T: Potamogeton trichoides, Elodea canadensis.
S: Trapa natans.
RS: Sagittaria sagittifolia.
\fm :Carex cyperoides.

Steingrundteich.
T : Elodea canadensis.
S: Nymphaea alba, Trapa natans.
Wm \Juncus filiformis.

Fischerteich.
S: Trapa natans.
RS: Sagittaria sagittifolia, Bidens radiatus.

Jagerteich.
Str: Montia minor.
RS: Bidens cernuus var. minimus.

Schlofiteich.
S: Trapa natans, Hydrocharis Morsus ranae, Lemna trisulca.
Str: Montia minor, Limosella aquatica, Litorella uniflora, Elatine Hydropiper, 

E. hexandra.
RS: Heleocharis ovata, Acorus Calamus, Oenanthe fistulosa, Lysimachia 

thyrsiflora, Sagittaria sagittifolia.
Wm:Cypcras fuscus, Carex cyperoides, C. elongata, C. canescens, C. cae- 

spitosa, C. montana, C. Pseudocyperus.

Mittelteich.
T : Potamogeton obtuslfolius, P. trichoides, Zannichellia palustrls.
S: Hydrocharis Morsus ranae, Trapa natans.
Str: Montia minor.
RS: Heleocharis palusiris ssp. uniglumis, Acorus Calamus, Ranunculus rep- 

tans, Lysimachia thyrsiflora.
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Wm ‘.Juncus Tenageia, Drosera rotundifolia.
Bw: Scutellaria minor.

Bauerteich.
S: Nymphaea alba.
RS: Sagittaria sagittifolia, Lysimachia thyrsiflora.
Wm:Carex elata X Goodenowii, Juncus filiformis, Drosera rotundifolia.
Bw: Scutellaria minor.

Schósserteich.
S: Hydrocharis Morsus ranae, Nymphaea alba.
RS: Sagittaria sagitlifolia, Cicuta virosa, Menyanthes trifoliata.
Wm -.Drosera rotundifolia, intermedia.
Bw: Humulus Lupulus, Solanum dulcamara.

Frauenteich.
RS: Calamagrostis lanceolata, Acorus Calamus, Ranunculus Lingua.
Wm: Eriophorum vaginatum, Carex vulpina, C. gracilis, Drosera rotundifolia. 
Sw: Orchis latifolius, Listera ovata, Euphrasia montana.

GroBteich (b. Barnsdorf).
T : Potamogeton compressus, P. oblusifolius, P. crispus, P. crispus var. 

serrulatus, Elodea canadensis.
S : Sparganium simplex, Hydrocharis Morsus ranae, Callitriche hamulata, 

Dtricularia vulgaris.
Str: Scirpus setaceus, Montia minor, Elatine hexandra, Peplis Portula, Lito- 

rella uniflora, Gnaphalium luteo-album.
RS: Heleocharis palustris ssp. uniglumis, Acorus Calamus, Rumex maritimus, 

R. conglomeratus, Stellaria glauca, Naslurtium amphibium, Lysimachia 
paludosa, Bidens radiatus, B. cernuus var. minimus.

Wm -.Cyperus fuscus, Carex gracilis, Juncus filiformis, J. Tenageia, Poten- 
tilla norvegica.

Sw: Peucedanum palustre, Myosotis caespitosa, Inula britannica.

Graben, Siimpfe und Wiesenmoore bei Steinbach.
S: Sparganium simplex.
Str: Scirpus setaceus, Elatine Alsinastrum, Gnaphalium luteo-album.
RS: Scheuchzeria palustris, Hippuris mlgaris.
Wnt: Lycopodium inundatum, Eriophorum uaginatum, Rhynchospora alba, 

Rh. fusca, Carex pulicaris, C. elongata, Juncus capitatus, J. Tenageia, 
Illecebrum verticillatum, Drosera rotundifolia, D. anglica, D. intermedia, 
Trifolium spadiceum.

Sw: Scutellaria minor, Taraxacum officinale ssp. paludosum.
Kóckritzteich.

T : Potamogeton obtusifolius.
Str: Elatine hexandra.
'Wm-.Rhynchospora fusca, Carex cyperoides, Potentilla noryegica, P. Tormen- 

tilla X  procumbens.
Oberer Altenteich.

S: Trapa natans.
Wm \Carex cyperoides.

Dippelsdorfer Teich.
Str: Scirpus setaceus, Elatine triandra, E. hexandra, Litorella uniflora.
Wir\:Carex Buxbaumii, C. riparia, Juncus capitatus, Potentilla noryegica.

Ilschenteich.
T : Ceratophyllum demersum.
S: Nymphaea alba, candida.
Wm: Myosotis caespitosa.
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Funkenteich.
T : Potamogeton alpinus.
Wm: RJiynchospora alba, Drosera rolundijolia, D. intermedia, Vaccinium 

Oxycoccus, Erica Tetralix, Gentiana Pneumonanthe, Euphrasia slrlcta.
Buschmiihlenteich.

RS: Oryza oryzoides, Cyperus fuscus, Heleocharis orała.
W ni: Erica Tełralix.
S w : Peucedanum palustre.

GroBteich b. Oberau.
Str: Elałine hexandra.
Wm \Carex panicea, Juncus filiformis, J. capiłałus, Genłiana Pneumonanthe. 
Bw: Solanum dulcamara.

Neuteich b. Oberau.
S: Nuphar luteum. •

v. Zur Phytokartographie des Gebietes.
Die beiden K a r t e n  d e s  S c h ó s s e r t e i c h e s  (Tafel V) 

soli en zeigen, wie sich di,e Assoziationen und Formationen karto- 
graphisch festlegen lassen. Die Formationskarte stellt die Ver- 
teilung von Rohrsumpf, Wiesenmoor, Schwimmpflanzen usw. durch 
verschiedene Zeichen und Schraffur dar. In der Assoziationskarte 
habe ich versucht, einige Formationen (Wiesenmoor, Rohrsumpf 
und Schwimmpflanzen) in ihre Assoziationen aufzulósen. Inner- 
halb jeder Formation, die ais Oanzes die gleiche Schraffur auf- 
weist wie auf der ersten Kartę, geben verschiedene Zeichen dije 
Assoziationen an, z. B. im Rohrsumpf Sparganium-, Typha- und 
Scirpusbestande.

Eine solche Darstellung der Assoziationen ist nur bei Karten 
groBen MaBstabes móglich. Bei Verwendung eines kleineren MaB- 
stabes kónnen nur noch Formationen oder Formationsgruppen 
angegeben werden, wie es die beigegebene Tafel IV zeigt. Uber 
die Ausdehnung von Wald, Wiese und Feld bot dazu schon das 
MeBtischblatt genaue Angaben. Die Verbreitung von Wiesenmoor, 
Rohrsumpf und Schwimmpflanzen ist nach Aufnahmen eingetragen, 
die ich an Ort und Stelle aufzeichnete. Strand- und Tauchpflanzen 
sind nicht dargestellt, da die Strandpflanzen meist nur eine schmale 
Zonę einnchmen und erst nach dem Ablassen der Teiche sichtbar 
werden, wahrend das Vorkommen der Tauchpflanzen nur schwer 
festzustellen ist.

vi. Biologische Untersuchungen.
1. Land- und Wasserformen 

von Acorus Ca/amus und Iris Pseudacorus.
A c o r u s  C a l a m u s .

Acorus Calamus kommt am Moritzburger SchloBteich in zwei 
Formen vor: einer S e i c h t w a s s e r f o r m ,  die dem Standorts-
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optimum entspricht, und einer L a n d f o r m ,  die stellenweise mit 
ihr durch Ubergange verbunden, aber im iibrigen deutlich unter- 
schieden ist.

S t a n d o r t :  Am ausgedehntesten ist das Vorkommen des 
Kalmus an der Westseite des Nordufers, wo er mit Glyceria 
aquatica, Hydrocotyle, Galium, Care:tarten, Myosotis, Lycopus, 
Lysimachia u. a. gemeinschaftlich auftritt. Die Wasserform wachst 
im flachen Wasser des Teichrandes mehrere Meter nach dem 
Innem des Teiches zu. Bis Ende April ist der Wasserstand hi er 
noch ziemlich hoch, aber aucli spater sind am AuBenrande min- 
destens die Wurzeln noch vom Wasser bedeckt. Wo dagegen das 
Ufer plótzlich etwas steiler ansteigt, findet sich im festen Boden 
bis zu einer Hóhe von 10—15 cm iiber dem Wasserspiegel die 
Landform des Kaimus. Nur bis Ende April ist hier der Boden 
noch ziemlich feucht, wird dann aber schnell trocken, sobald 
der Wasserstand des Teiches gesenkt worden ist. Seichtwasser- 
form und Landform lassen sich deutlich voneinander unterscheiden.

G r u n d a c h s e  u n d  W u r z e l n :  Bei der W a s s e r f o r m ,  
die das normale Vorkommen des Kalmus darstellt, ist der Wurzel- 
stock viel starker ausgebildet ais bei der Landform. Er hat einen 
Durchmesser von 13—18 mm; die lockerige, schwammige Rinden- 
schicht, die den Zentralzylinder umgibt, ist 2—4 mm dick. Auf 
eine Oberhaut, die aus kleinen Zellen mit dicken AuBenwanden 
besteht, folgt ein Parenchym aus 4—5 Zellschichten, die von gar 
keinen oder nur ganz kleinen Interzellularen durchzogen werden. 
Dann lockert sich das Gewebe immer mehr auf und bildet 20—25 
Ringe von Luftgangen, worauf innen der Zentralzylinder folgt, 
dessen Gewebe dichter ist. Beide Schichten sind von GefaB- 
biindeln durchzogen, die aber in der Rinde viel sparlicher sind. 
Die Wurzeln der Wasserform erreichen einen Durchmesser yon
2—2,5 mm. Bei jungen Wurzeln ist die Rinde von einer aus 3 
Zellschichten bestehenden Epidermis iiberzogen. Die meisten 
Wurzeln jedoch zeigen nur noch die beiden innersten Schichteni, 
dereń Zellen zickzackartig ineinandergreifen; oft sind auch von 
der zweiten Schicht nur noch Reste vorhanden (s. Taf. 8). Auf die 
Epidermis folgen 2 Schichten von nur etwa halb so groBen Zellen, 
dann lockert sich des Gewebe und bildet 12—15 Ringevon Luft- 
kammern, die der Lange naeh verlaufen und durch nur einschiehtige 
Wandę getrennt sind. Der Durchmesser der Luftkammern isrreicht 
das 4—6fache des Zelldurchmessers. Nach der Mitte der Wurzel 
zu werden die Luftgange wieder enger, und um das zentrale Ge- 
faBbiindel liegen dann noch 2—3 Schichten kleinerer Zellen, die 
nicht durch Interzellularen getrennt sind. — An den Stellen, wo 
die Zellschichten der Luftgange zusammenstoBen, finden sich oft 
groBere, starkefreie, ólfiihrende Zellen.

Ein ganz anderes Bild zeigt die L a n d f o r m .  Bei ihr ist der 
Wurzelstock viel fester und dichter gebaut, wie es dem festen, 
trockenen Boden entspricht, in dem er wachst. Sein Durchmessejr 
betragt nur 8—10 mm bei einer Rindendicke von 1,5—2,5 mm. Auf
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die aus kleinen Zellen bestehende einschichtige Oberhaut folgen 
6—8 dicht aneinander Iiegende Zellscbichten, dann ebenfalls 20 
bis 25 Ringe von Luftgangen. Der Unterschied der Dichte des Ge- 
webes bei Rinde und Zentralzylinder ist hier nicht so groB, da 
eben die Rinde nicht so locker ist wie bei der Wasserform. Die 
Wurzeln selbst haben bei der Landform nur einen Durchmesser 
von 1,5—1,8 mm. Soweit die Zellen der Epidermis noch erhalten 
bleiben, sind sie verhaltnismaBig groB und hoch, ihr Langsdurch- 
messer betragt das 3—4fache der kleinen darauf folgen den Rinden- 
zellen. Diese bilden zunachst 3—5 dicht aneinander Iiegende 
Schichten, erst dann beginnen die Luftkammern, dereń hder nur 
10—12 Kreise vorhanden sind. Auch ist ihr Durchmesser viel 
geringer ais bei der Wasserform: er erreicht nur das 2—3fache 
des Zelldurchmessers. Das zentrale GefaBbundel ist wieder von
3—4 Zellschichten umgeben.. Die Zahl der Ólzellen ist bea der 
Landform viel kleiner; wahrend ich bei der Wasserform durch- 
schnittlich 37 auf dem Gesichtsfeld fand, zeigte die Landform 
nur 2Q.

B l a t t e r :  Schon im Herbste findet man in den Achseln der 
abgestorbenen Blatter die neuen Sprosse, die Ende Marz rasch zu 
wachsen beginnen und sich bei der Wasserform viel schnelier und 
kraftiger entwickeln.

Die Lange der Blatter betragt bei der Wasserform 105—130 
cm, die Breite 2—2,5 cm. ( Gl i i ck ,  11, Band 3, gibt sogar bis 
185 om fur die Lange an!)

Die Blatter der Landform dagegen erreichen nur eine Lange 
von 25—60 om, meist gegen 45 cm, und eine Breite von 0,7—1,2 
cm. Bereits Ende August beginnen die Kalmusblatter zu welken, 
und Anfang Oktober sind sie schon ganz verschwunden.

BI ii t e n :  Die Bliitezeit des Kaknus liegt in Moritzburg vom 
Mai bis zum Juli. Die Stengel, die den Bliitenstand tragen und den 
Laubblattem ganz ahnlich sehen, erreichen nicht dieselbe Lange 
wie diese. Bei der Wasserform betragt sie 60—95 cm, die Breite 
gegen 2 cm. In einer Hóhe von 30—48 cm sitzt seitlich der 7—8 
cm lange Bliitenkolben. Von der Landform kommen nur wenige 
Pflanzen zum Bliihen. Hier wird der Bliitenstandtrager nur 40 
bis 47 cm hoch, der Bliitenstand selbst sitzt in einer Hóhe .voni 
18—23 om und ist nur 5—6 cm latig. — Schon Ende Juli ver- 
welken die Bliitenkolben, oder sie weichen auf und fallen ab, ohne 
sich weiter entwickelt zu haben.

U n t e r s u c h u n g  d e r  R h i z o m e  a u f  I n h a l t s s t o f f e :  
Auch die chemische Untersuchung der Rhizome zeigte Unterschiede 
zwischen Land- und Wasserform.

Wurzelstocke der Wasserform, die am 13. Juni 1925 ge- 
sammelt wurden, enthielten 68 °/o Wasser, 13,1 % Starkę und 
1,34 o/o Asche. Die Trockensubstanz wieś 41 o/o Starkę und 4,2 % 
Asche auf. Der Olgehalt der getrockneten Rhizome betragt nach 
C z a p e k  (5 ) 3—3,5 o/o. —
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Zur gleichen Zeit gesammelte Wurzeln der Landform emt- 
hielten nur 45,5 °/o Wasser, dagegen 25,5 % Starkę und 2,18 o/„ 
Asche; vom Trockengewicht sind dies 47 % Starkę und 4 % Asche.

DaB die Landform reicher an Starkę war, lieB auch schon die 
mikroskopische Untersuchung erkennen.

Um die nicht so haufig vorkommende Landform zu schon,en, 
sammelte ich am 22. Oktober 1925 nur Wurzelstócke der Wasser- 
form. Diese enthielten 66,4 <y0 Wasser, 12,2 o/0 Starkę und 1,24 % 
Asche, oder vom Trockengewicht 36,3 % Starkę und 3,7 °/o Asche.

SchlieBlich wurden noch einmal am 1. April 1926 Wurzel- 
stócke beider Formen eingesammelt. Die Triebe der Landform 
ragten zu dieser Zeit erst 1—3 cm iiber die Erde, die der Wasser- 
form waren schon 5—8 cm lang. Die chemische Untersuchung 
ergab fur die Wasserform 71 °/0 Wasser und 7,5 % Starkę oder 
26 o/o vom Trockengewicht, fur die Landform 52 % Wasser umd 
14,6 % Starkę oder 30,5 %> Starkę vom Trockengewicht. Die 
Aschemenge entsprach ungefahr den friiheren Werten, doch reichte 
das Materiał nicht zu der fur eine genaue Bestimmung nótigen 
Zahl von Veraschungen zu. Die Starkemenge war demnach viel 
geringer ais im Sommer und Herbst und wieder bei der Lanld- 
form etwas groBer ais bei der Wasserform.

I r i s  P s e u d a  c o r us.
Ebenso wie Acorus tritt auch Iris im Moritzburger Teich- 

gebiet in einer S e i c h t w a s s e r f o r m  und einer L a n d f o r m  
auf. Die Wasserform sammelte ich am GroBteieh óstlich von 
Oberau, wo sie zwischen Sphagnum, Juncus, Comarum bis hinein 
in die Bestande von Phragmites und Scirpus wachst. Die Landform 
fand ich auf festem trockenem Boden zwischen Grasern und jungen 
Kiefern beim Forsthaus Kreyern an dem jetzt zum gróBten Teal 
ausgetrockneten Kapellenteich.

Wie beim Kalmus macht sich auch bei Iris der Unterschied 
schon in der viel geringeren GroBe des Wurzelstocks bei der Land
form bemerkbar.

Mikroskopische Unterschiede konnte ich vorIaufig allerdings 
nur in geringem Grade feststellen.

Entsprechend der geringen GroBe des Wurzelstocks ist auch 
die Lange der Blatter geringer. Sie betragt nur 35—48 cm, wahj- 
rend die Wasserform 100—135 cm erreicht.

Die Zahl der zum Bliihen gelangenden Sprosse ist bei der 
Landform gleichfalls geringer, und die Bliitenstengel sind ent
sprechend kleiner.

Die an den Rhizomen angestellten chemischen Untersuchungen 
brachten ganz ahnliche Ergebnisse wie beim Kalmus. Bei der am 
28. Juni 1925 gesammelten Wasserform fand ich 69 % Wasser,
12,8 o/o Starkę, 1 <y0 Asche, oder auf die Trockensubstanz bezogen 
41 o/o Starkę und 3,2 o/o Asche.

Die gleichzeitig gesammelte Landform enthielt 63 °/o Wasser, 
16,5 o/o Starkę, 1,12 o/o Asche bez. 45 <y0 Starkę und 3,2 o/0 Asche.
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Bei der am 18. November 1925 gesammelten Wasserform 
dagegen farden sich 67,3 °/o Wasser, 13,4 % 'Starkę urid 0,98 «/o 
Asche oder von der Trocken substan z 41 o/o Starkę und 3 o/0 Asche.

Viel geringer war der Starkegehalt wieder bed den im April 
1926 gesammelten Wurzeln der Wasser- und Landform. Fur die 
Wasserform fand ich 73 <y0 Wasser und 8,6 o/0 bez. 32 o/„ Starkę, 
fiir die Landform 65 »/o Wasser und 12,3 °/o bezw. 35,2 o/o Starkę.

Um einen besseren Vergleich zu ermóglichen, seien noch ein- 
mal alle Ergebnisse von Acorus und Iris zusammengestellt.

Acorus Acorus
Wasserform Landform

13. VI. 25 13. VI. 25
frisch trocken frisch trocken

68% Wasser 
13,l°/0 Starkę 
l,34°/0 Asche

41 o/o Starkę 
4,2 °/0 Asche

45,5% Wasser 
25,5 °/0 Starkę 
2,18% Asche

47% Starkę 
4% Asche

22. X. 25

66,4% Wasser 
12,2 % Starkę 
1,24% Asche

36,3% Starkę 
3,7% Asche

1. IV. 26 1. IV. 26

71% Wasser 
7,9% Starkę 26% Starkę |

52% Wasser 
14,6% Starkę 30,5% Starkę

Iris Iris
Wasserform Landform

13. VI. 25 13. VI. 25
frisch trocken frisch trocken

69% Wasser 
12,8% Starkę 

1 % Asche
41 % Starkę 

3,2% Asche

63% Wasser 
16,5% Starkę 
1,12% Asche

45% Starkę 
3,2% Asche

18. XI. 25

67,3% Wasser 
13,4% Starkę 
0,98% Asche

41 % Starkę
3% Asche

1. IV. 26 1. VI. 26

73% Wasser 
8,6 % Starkę 32% Starkę 65% Wasser 

12,3% Starkę 35,2 % Starkę
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Der Starkegehalt ist also bei den Landformen von Acorus 
und Iris immer etwas gróBer ais ber den Wasserformen, die sich 
durch hóheren Wassergehalt auszeichnen. Im Friihjahr ist bei allen 
der Gehalt an Starkę am geringsten, da diese ja ais Reserve- 
matęrial dient und zu Beginn der Vegetationsperiode verbraucht 
wird, um im Laufe des Sommers wieder ersetzt zu werden.

2. Standortsformen von Hydrocotyle vu!garis L.
Hydrocotyle vulgaris ist je nach den Standortsbedingungen 

sehr veranderlich und, kommt im Moritzburger Teichgebiet in 
verschiedenen Formen vor. Nach H. Gl i i ck  (11, Band 3) findet 
Hydrocotyle dann die besten Bedingungen fur ihr Wachstum, 
wenn sie an sehr feuchten und leicht beschatteten Stell en wachst. 
AuBerdem fand ich haufig eine ausgesprochene S c h a t t e n f o r m  
(f. major Schur) sowie eine L i c h t f o r m  an sonnigen und trocke- 
neren Orten (f. microphylla Lange), wahrend ich von Wasser
formen nur einmal, und zwar am 19. August 1926 am Fischer- 
teich eine S c h w i m m b l a t t f o r m  (forma natans Gl i i ck)  be*- 
obachtete. Diese schien sich aber erst nachtraglich infolge Steigens 
des Wasserstandes aus der Normalform gebildet zu haben. Von 
der Normalform zu den Erxtremformen finden sich zahlreicht 
Ubergangsstufen.

S c h a t t e n f o r m  (f. major Schur). Die untersuchten Exem- 
plare der Schattenform sammelte ich am 13. 9. 1926 auf dem GeL 
biete des ehemaligen Rohrteiches in einer Schonung von Eichen 
und Kiefern, die von zahlreichen Graben durchzogen ist. Hier 
wachst Hydrocotyle zwischen Grasern, Juncusarten und Poly- 
trichum im Schatten der Baume. Auch im alteren Kiefernwald 
findet sich die Schattenform haufig an feuchten Stellen zwischen 
Gras, Farnen und Brombeergestriipp. Die zwischen dem Moose 
hinkriechenden Rhizome haben eine Dicke von 1,5—2 mm; ihre 
Internodien sind 5—13 cm lang. An den Knoten entspringen zahl- 
reiche diinne Wurzeln. Die Blattstiele erreichen ebenfalls eine 
Dicke von 1,5—2 mm und werden 15—25 cm lang. Sie sind unten 
vóllig kahl und nur unter der Blattspreite schwach behaart. Die 
hier gesammelten Blatter waren beiderseits vollkommen glatt, 
wahrend ich an anderen Standorten auch solche fand, dereń Unter- 
seite, wenigstens auf den Blattadern, schwach behaart war. Die 
Blattspreite ist diinn und erreicht emen Durchmesser von 4—5 cm. 
An den Knoten entspringen in den Blattachseln 1—2 Bliitenstande 
mit fadenfórmigem, 6—7 cm langem Stiel. Zur Zeit des Ein- 
sammelns fanden sich daran bis zu 5 flachę Friichtchen von 2 mm 
Durchmesser.

Querschnitte des Blattstiels lassen unter dem Mikroskop er- 
kcnnen, dali unter der aus ziemlich kleinen Zellen bestehenden 
Epidermis zunachst eine weitere Reihe kleiner Zellen, dann aber 
ein weitmaschiges Parenchym folgt, das aus groBen kugelfórmigen
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oder etwas abgeplatteten Zellen zusammengesetzt ist. Die$e urm 
schlieBen weite Interzellularen. Sie enthalten ein wenig Starkę. 
Nach dem zentralen Leitbiindelstrange zu werden sie wieder Kleiner 
und stehen dichter.

Der Querschnitt des Blattes selbst zeigt alle Merkmale, die 
fur ein Schattenblatt typisch sind und aus den Untersuchungen 
iiber Licht- und Schattenblatter von Buche, Eiche usw. (vgl. Kny ,  
17) bekannt sind. Das unter der Epidermis der Oberseite liegende 
Palissadengewebe besteht aus ziemlich kurzeń, gedrungenen Zellen, 
die durch schmale Interzellularen getrennt sind. Die nachste Zell- 
schicht gehórt bereits dem Schwammparenchym an, das sehr locker 
gebaut ist, aus 5—7 Zellschichten zusammengesetzt ist und schlieB- 
lich von der unteren Epidermis abgeschlossen wird. Die Flachen- 
ansicht der Epidermiszellen zeigt, da fi ihre Seiten wande wellen- 
fórmig gefaltet und gebuchtet ineinander greifen. Das Leitbiindel- 
netz des Schattenblattes ist ziemlich weitmaschig.

L i c h t f o r m  (f. microphylla Lange). Die untersuchten Pflan- 
zen der Lichtform wurden ebenfalls am 13. 9. 1926 am Nordrand 
des fruheren Rohrteiches gesammelt. Diese Form verlangt sonnige, 
aber etwas feuchte Standorte. Ich fand sie zahlreich an Wald- 
wegrandern auf hartem Boden zwischen Hypnum, Potentilla, 
Calluna u. a. Das Rhizom, das teils in, teils auf dem Boden hin- 
kriecht, erreicht 1—1,5 mm Dicke; die Internodien werden 1—4 
cm lang. Die an den Knoten entspringenden Wurzeln sind nicht 
so zahlreich wie bei der Schattenform, aber dafiir etwas starker. 
Stiele und Blatter sind vollstandig kahl. Die Lange der Blattstiele 
ist gegenuber der Schattenform auBerordentlich reduziert. Sie 
werden meist nur 3—15 mm lang, so daB die Blattflache oft ganz 
dem Boden aufliegt, zurnal wenn der Stiel stark gekrummt oder 
im Boden versteckt ist. Der Durchmesser des Blattes erreicht nur
4—10, selten bis zu 15 mm. Auch die Lichtform bringt zahlreiche 
Blutenstande hervor, doch erlangt dereń Stiel nur eine Lange von 
6—9 mm. Die Friichte, die zu 2—6 beisammen stehen, haben je- 
doch vollkommen normale GróBe.

Der Querschnitt des Blattstiels weist ein Parenchym aus 
viel kleineren und dichter stehenden Zellen ais bei der Schatteh- 
form auf. Die Interzellularen erreichen nicht die GróBe der Zellen 
selbst, wahrend sie bei der Schattenform oft das Mehrfache der 
ZellgróBe erlangen. Samtliche untersuchten Blattstieląuerschnitte 
zeigten die Zellen dicht mit Starkę angefullt.

Die Blatter aer Lichtform sind ungefahr um die Halfte dicker 
ais die der Schattenform. Auf die Epidermis der Blattoberseite 
folgt eine Schicht von Palissadenzellen, die ziemlich langgestreckt 
sind und so dicht beieinander stehen, daB fast gar keine InterL 
zellularen gebildet werden. Darunter findet sich eine zweite Schicht 
von Palissadenzellen, die allerdings kiirzer und breiter sind, und 
dann erst folgt das Schwammparenchym. Dieses weist meist 5 
Zellschichten auf und ist verhaltnismaBig dicht gebaut; die Zell- 
zwischenraume werden nirgends so groB wie bei der Schatten-
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form. Die Seitenwande der Epidermiiszellen sind nicht wellig 
gefaltet, sondern fast gradlinig oder nur schwach gebuchtet. Da 
das Wasserbediirfnis des dem Sonnenlichte ausgesetzten Blattes 
ein viel gróBeres ist, findet sich eine viel dichtere und feiner 
verzweigte Aderung ais bei der Schattenform.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daB die im Ge- 
biet vorkommenden Formen major Schur und microphylla Lange 
typische Schatten- und Sonnenformen von Hydrocołyle uulgaris L. 
sind.

3. Landform von Nuphar luteum
{Naphar luteum forma terrestrs Gliick).

Im Sommer 1925 war der Wasserstand des Neuteiches (b. 
Oberau) so niedrig, daB weite Strecken, besonders an der flachen 
Ostseite, trocken lagen. Infolgedessen bildete Nuphar luteum, 
das zwar in der Hauptsache auBerhalb des Typhagiirtels seine 
Schwimmblatter ausbreitet, aber auch in den Liicken der Rohr- 
bestande an seichteren Stellen zwischen Typka und den Horsten 
von Carex stricta gedeiht, sich an diesen trocken liegenden Stellen 
zur L a n d f o r m  um. Die aus 4—6 Blattern bestchenden Rosetten 
waren kraftig ausgebildet, nur waren alle Teile etwas kleiner ais 
bei der schwimmblattrigen Normalform. Wahrend bei' dieser die 
Blattstiele (nach Gl i i c k ,  11, Bd. IV, S. 299) eine Lange von 
50—260 cm, die Blattflachen eine Lange von 12,5—41 cm und eine 
Breite von 8,8—30,5 cm erreichen, besaBen die am Neuteich ge- 
sammelten Landpflanzen nur 10—15 cm lange Blattstiele, und die 
Blatter waren 9—14 cm lang und 10—12 cm breit. Die Blatt
stiele waren 6—10 mm dick gegen 15—25 mm bei der Schwimm- 
form.

Wahrend nach den Angaben G 1 ii c k s bei der Landform eine 
Blutenbildung in der Regel nicht eintritt, konnte ich bei den meisten 
Exemplaren eine solche beobachten. Die Bliiten wurden von 9—15 
cm langen Stielen getragen und waren 3—4 cm breit. Bei der 
schwimmblattrigen Form werden die Bliitenstiele 40—200 cm lang, 
die Bliite 4—6 cm breit. Die 5—6 mm breite Narbenscheibe wieś 
12—14 Strahlen auf; unter normalen Umstanden wird sie 8—14 mm 
breit und besitzt 14—21 Narbenstrahlen. Von den Bliitenknospen 
kamen allerdings nur manche zur vollen Entwicklung; viele wurden 
von Tieren angefressen oder verschimmelten.

In ihrem anatomischen Bau unterscheiden sich die Blatter 
von Land- urd Schwimmform fast gar nicht. Schon die Schwimm
blatter weisen den Bau typischer Sonnenblatter mit 3—4schich- 
tigem Palissadenparenchym auf; die Luftblatter sind hóchstens 
ganz wenig dicker (am Rande 0,5—6 mm, nach der Mitte zu bis 
1,5 mm), aber auch bei ihnen konnte ich nic Spaltóffnungen auf 
der Unterseite finden. Der Bau des Blattstieles ist ebenfalls bei 
beiden Formen gleich; hóchstens wird die Zahl der Leitbiindel 
bei der Landform etwas gróBer, aber mechanisch wirkende Ele-

11Fedde, Repertorium, Belheft LTI
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mente fehlen auch hier voJlkommen. Eine schwache Verholzung 
fand ich bei den zahlreich in den groBen Interzellularraumen 
sitzenden sternfórmig verzweigten Trichoblasten. Die Bekleidung 
des Blattstiels mit langen zartwandigen Deckhaaren und kurzeń 
schleimabsondernden Kópfchenhaaren fehlt auch der Landform 
nicht.

4. Landform von Płiragm/tes communis Trin.
Wenn auch Phragmites communis die besten Standortsbed-in- 

gungen an den Randem der Teiche antrifft, vvo es lockerełi, nassen 
Boden vorfindet, kommt es doch auch auf festem, trockenem und 
sandigem Boden vor, allerdings ohne dort zu einer so iippigen 
Entwicklung zu gelangen. An den Stellen friiherer Teiche hat es 
sich nach dereń Trockenlegung den veranderten Standortsbedin- 
gungen angepaBt und jahrzehntelang erhalten. So fand ich es auf 
dem Gebiete des friiheren, Rohr-, Karauschen- und Jungfernteichs 
mitten im Kiefernwald. Wahrend es am Oberauer GroBteich und 
am Bauerteich 2y2 m Hohe erreicht, war es hier nur 1—ly2 m 
hoch. Im nassen Teichboden liegen die Rhizome nur 5—10 cm 
tief, im trockenen Waldboden miissen sie in viel gróBerej Tiefe 
(25—30 cm) hinabsteigen, um genugend Feuchtigkeit zu finden. 
Sie erreichen hier nur eine Dicke von 6—10 mm gegen 15—20 mm 
bei der Normalform, und in entsprechender Weise sind auch Stengel 
und Blatter diirftiger entwickelt.

Im anatomischen Bau zeigen sich nur geringe Unterschiede. 
Die der AuBenseite des hohlen Rhizoms nahe liegenden, zum 
Kreise angeordneten groBen Interzellularraume erscheinen auf einem 
Querschnitt fur gewóhnlich breiter ais lang. Bei der Landform sind 
sie aber nur halb so breit wie ihre Ausdehnung in radialer Richtung. 
Leitbundel sind bei der Landform in etwas gróBerer Anzahl vor- 
handen, und dereń Xylem ist starker verholzt. Besonders aber ist 
die starkere Verholzung bei der Epidermis und den darauf folgen- 
den Zellschichten zu bemerken.

Erlauterung zu Tafel 9.
Oben: Neuteich bei Oberau. S c ir p u s  la c u s tr is , am Boden H e le o c h a ń s  a c ic u la r is .
Mitte: GroBteich bei Oberau. P h r a g m ite s  c o m m u n is , laBt nach dem Ablassen 

den friiheren Wasserstand erkennen; am Boden liegend P o ly g o n u m  
a m p h ib iu m .

Unten: Neuteich bei Oberau. E ą u is e tu m  lim o su m  (vorn) und T y p h a  a n g u s t i -  
f o l i a  (rechts).
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Bemerkungen.

Die Grundlage zu vorliegenden Ausfiihrungen bilden die Beobach- 
tungen, die ich auf zahlreichen Exkursionen durch das M o r i t z b u r g e r  
T e i c h g e b i e t  von Ostern 1925 bis zum Herbst 1926 sarnmelte, so
wie die Untersuchungen, die ich an dem mitgebrachten Materiał im 
Botanischen Institut der Technischen Hochschule zu Dresden anstellte. 
In Abstanden von 8—14 Tagen suchte ich das Teichgebiet von Dresden 
aus meist mit dem Rade auf und lernte dabei samtliche Teiche kennen, 
wobei diejenigen mit besonders interessanter Pflanzenwelt zu allen Jahres- 
zeiten, die anderen weniger haufig beobachtet wurden. Die Anregung 
zur Wahl dieses Landschaftsgebietes gab mir Herr Prof. Dr. T o b i e r , 
der Direktor des Botanischen Instituts, dem ich fur seine freundliche 
Unterstutzung und weitgehende Fórderung raeiner Piane zu grófitem 
Danke verpflichtet bin. Zahlreiche schriftliche und mundliche Angaben 
iibermittelten mir freundlicherweise das F o r s t a m t  M o r i t z b u r g ,  
die T e i c h v e r w a l t u n g  B a r n s d o r f ,  das F o r s t e i n r i c h t u n g s -  
a mt  D r e s d e n ,  die L a n d e s w e t t e r w a r t e  D r e s d e n -  N., Herr 
Geheimrat Prof. Dr. D r u d e , Herr Hofrat Prof. Dr. N a u m a n n , 
Herr Pfarrer S c h 1 e i n i t z - Berbisdorf, Herr Geh. Sanitatsrat L e n z -  
Moritzburg und Herr Teichwarter H o y e r  in Moritzburg. Die Unkosten, 
die der Druck dieser Arbeit besonders durch die Beigabe der Karten und 
Bilder bereitete, konnten zum groBen Teil durch eine Unterstutzung ge- 
deckt worden, die der Verein „Haus Wettin Albertinischer Linie“, Dresden, 
freundlicherweise gewahrte. Ihm sei deshalb hier ganz besonders gedankt.

Die aus den verschiedenartigen Beobachtungen und Studien zu- 
stande gekommene Arbeit soli nicht nur eine botanische sein, sondern 
gewissermaBen den ersten Teil einer Monographie des Moritzburger 
Gebietes darstellen, der ein anderer Verfasser die fehlenden Abschnitte 
iiber die Tierwelt die Besiedlung, die Wirtschaftsverhaltnisse, Kunst- 
geschichte usw. anfugen kónnte.

*11
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H e ir n a i u n d  G e s c k ic lr ^ e  d e r  L i l ie
(LiHum candidum)

von O. Warburg,
Naturwiss. Institut der hebraischen Universitat Jerusalem. 

Mit Tafeln 10 und 11.

I. Heimat der Lilie.
Wie bei manchen Kulturpflanzen ist auch bei der weiBen Lilie, 

Lilium candidum L., die urspriingUche Heimat bisher nicht mit 
Sicherheit festgestellt. Es ist dies nicht verwunderlich, da die 
Lilie zu den ganz alten Kulturpflanzen gehort, und vermutli,ch 
sogar die alteste der kultivierten Zierpflanzen ist. Die L o t u s -  
b 1 u m e ist zwar ais Kultur- und Schmuckblume wohl alter ais 
jede andere Zierpflanze, wurde sie doch schon zur Zeit der 4. 
und 5. Dynastie, d. h. um die Mitte des 4. Jahrtausend v. .Ch. 
in Agypten viel yerwendet1), aber ais kultivierte Pflanze in Garten- 
teichen2) findet sie sich ersł von 'der 18. Dynastie an, also um 
1600 v. Chr. Die Lilie war zwar, wie wir sehen werden, in Agyp
ten keine der ganz alten Kulturpflanzen, obgleich dies noch nicht 
zweifellos feststeht, aber in Vorderasien diirfte sie mindestens 
zur gleichen Zeit ais Zierpflanze in Kultur genommen werden sein 
wie die Lotusbłume in Agypten. Was sie aber vor dem Lotus und 
anderen altagyptischen Zierpflanzen auszeichnet, ist die weite Ver- 
breitung, die sie schon im Altertum erlangt hat, indem sie eben- 
so wie die wahrscheinlich viel spater in Kultur genommene Rosę 
im ganzen Orient und im Mittelmeergebiet heimisch wurde. Im 
friihen Mittelalter (wenn nicht schon zur Rómerzeit) gelangte sie 
nach Mitteleuropa, und in Deutschland blieb sie lange Zeit neben 
Rosę, Narzisse, Goldłack und Buchs die einzige Zierpflanze der 
Garten3) ; in der altenglischen und altnordisehen Literatur werden 
sogar einzig die Rosę und die Lilie ais Zierpflanzen erwahnt4 *).

Bei dieser Bedeutung der Lilie ist es kein Wurder, daB sich 
zahlreiche Forscher eingehend mit der Geschichte und teilweise

1) Siehe die Abbildung des Dieners mit Lotusblumen in den Handen 
aus Gizeh (4. Dynastie) und der Vase mit Lotusblumen aus Saqqarah 
(5. Dynastie) in W o e n i g :  Die Pflanzen im alten Agypten (1886) 
p. 59 und 62.

2) Siehe den Grundrifi des Gartens einer Villa der 18. Dynastie in 
W o e n i g  1. c. p. 232 nebst Text p. 228—233.

3) W i m m e r ,  Geschichte des deutschen Bodens (1905) p. 291. 
Freilich diente sie gleichzeitig auch ais Heilpflanze, ebenso wie Gladiolus, 
Hyacinth und Viola (Waiafried Strabo, 9. jahrh.) sowie die Schwertlilie 
(Iris germanica) (Wimmer 1. c.).

4) H o o p s , Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen Alter
tum (1905) p. 613 u. 650.
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auch mit der Frage der Heimat der Lilie beschaftigt haben5), mit 
letzterer freilich erst die Gelehrten der letzten Jahrhunderte, da 
das Altertum und das Mittelalter der Erorterung solcher Fragen 
ganz fern stand, und auch im 16. und 17. Jahrhundert, ja sogay 
noch im 18. Jahrhundert bis auf Linne, die Forschung nach der 
ursprunglichen Heimat der Kulturpflanzen keine Rolle spielte.

Die erste bestimmte Angabe iiber die Heimat der Lilie; findet 
sich in der ersten Auflage von L i n n e ,  S p e c i e s  p l a n t a r u m  
(1753) p. 302, wo nicht nur die Lilie ihren noch jetzt giiltigenj 
Namen Lilium candidum, der ubrigens schon im 16. Jahrhundert 
von C o r d u s ,  D o d o e n s  und L o b e 1 i u s gebraucht worden 
war, erhielt, sondern auch ais ihre Heimat P a l a s t i n a  und 
S y r i e n genannt wurde.6) L i n n e  gibt zwar keine Griinde fiir 
diese seine Annahme an, diirfte sich aber wohl hierbei einerseits 
auf C e l s i u s  gestutzt haben, der in dem 1745 erschienenen Werke 
H i e r o b o t a n i c o n  (p. 387) Palastina ais Heimat anfiihrt, an- 
dererseits aber auch auf R a u w o 1 f f , der in seiner Reisebeschreibung 
1582 die in den Krauterbuchern des 16.—18. Jahrhunderts oft 
wiederholte Angabe macht, daB er die Lilie in Aleppo (Syrien)

6) D ie  w ich tig s ten  A n g ab en  d ie  G esch ich te  d e r  L ilie  b e tre f fe n d , 
f in d e n  w ir  in  fo lg e n d e n  W erk en  u n d  A b h a n d lu n g e n :

S p r e n g e l ,  K., G esch ich te  d e r  B o tan ik  f (1 8 1 7 ) d eu tsch e  A usg ., 
( la t. 18 0 7 ) p. 14 etc.

R o s e n m i i l l e r ,  E . I la n d b u c h  d. b ib lisch en  A lte r tu m sk u n d e . 4. Bd. 
(1 8 3 0 ) p. 138, 139.

D i  e r  b a c h ,  F lo ra  m y th o lo g ica  (1 8 3 3 )  p . 135.
F r a a s ,  C . S y n o p sis  p la n ta ru m  f lo ra e  c lassicae  (1 8 4 5 ) p. 286.
L e n z ,  H . B o tan ik  d e r  a lte n  G riech en  u n d  R o m er (1 8 5 9 )  p . 287 

b is 290.
J e s s e n ,  C . U ber d ie  L ilie  d e r  B ibel, B ot. Z e itg . IX  (1 8 6 1 )  p. 

77— 78.
L a n g k a v e l ,  B. B o tan ik  d e r  s p a te re n  G riech en  (1 8 6 6 )  p. 111.
H  e h  n , V. K u ltu rp f la n z e n  u. H a u s tie re  in  ih rem  U b erg an g  au s 

A sien  nach  I ta lie n  u n d  G riech en lan d , 1. A ufl. (1 8 7 0 ) . 2. A ufl. 
(1 8 7 4 ) , 3. A u fl. (1 8 7 7 ) , 4. A u fl. (1 8 8 3 ) , 5. A ufl. (1 8 8 7 ) , 6. 
A u fl. (1 8 9 4 ) , 7. A u fl. (1 9 0 2 ) , 11. A u fl. (1 9 1 1 ) so w ie  d ie
Z u sa tze  von  S c h ra d e r  u n d  E n g le r  p. 258 , 2 5 9 ).

L e u n i s - F r a n k .  S y n o p sis  d . P fla n z e n k u n d e  II (3 . A u fl. 1885) 
p . 785.

F i s c h e r - B e n z o n ,  R. v. A ltd eu tsch e  G a r te n f lo ra  (1 8 9 4 ) p. 33.
G r a f  z u  S o l m s - L a u b a c h .  Lilium peregrinum, B ot. Z eit. 55

(1 8 9 7 )  p. 63— 70.
F  o  n c k , L. D ie  b ib lisch e  L ilie , S tim m en au s M aria  L aach LIV

(1 8 9 8 )  p . 151— 168.
C h r i s t ,  H . N o ch m als  d ie  L ilie d e r  B ibel. Z e itsch r. d . P a l. V ere in s 

X X II (1 8 9 9 )  p. 65 — 80.
A s c h e r s o n ,  P.  u n d  G r a b n e r ,  P . S y n o p sis  I I I  (1 9 0 5 )  p. 173.
W e s s e l y ,  C . W o h e r  s tam m t d ie  L ilie. U ra n ia  (1 9 0 9 ) p . 181— 189.
L ó w ,  J . F lo ra  d e r  Ju d e n  II (1 9 2 4 )  p . 160— 184.
D a l m a n ,  G . O r te  u n d  W e g e  Je s u  in B eitr. z. F ó rd e r . ch ris tl. 

T h e o lo g ie  2 R eihe 1 (3 . A u fl. 19 2 4 ) p . 169 u. 237.
6) Auch S c h k u h r  w ie d e rh o lt  d ie  A n g ab e  L innes, dafi d ie  L ilie 

„ in  S y rien  u n d  dem  g e lo b te n  L ande w ild  w ach se“ , in se in em  b o tan . 
H an d b u ch  d e r  G ew ach se  (n e u e  A u sg .)  (1 8 0 4 ) p. 2 75 , w a h re n d in  L am arck ’s 
E n cy cl. B ot. I l i  (1 7 8 9 )  p. 534  d ie  H e im a t d e r  L ilie  iib e rh a u p t n ich t 
e rw a h n t w ird .
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gefunden habe. Beide Angaben werden unten ausfuhrlich zu be- 
sprechen sein. In der 2. Aufląge der S p e c i e s  p l a n t a r u m  
(1762) p. 433 wird ais dritter Standort noch G ad  es (Cadix) hin>- 
zugefiigt. Wir vermuten, dali dies auf einer Mitteilung, oder auch 
auf einer eingesandten Herbarpflanze seines Schiilers P. Lo e f -  
1 i n g beruht, der auf seiner Reise nacli der iberischen Halbinsel 
(1751—55) auch Cadix besuchte. In der vierten Auflage (1799) 
wird ais vierter Standort noch H e 1 v e t i a hinzugefiigt. Es ist 
wohl sicher, dali L i n n e  sich hierbei auf eine Angabe von H a l l e r  
stiitzte, der in seiner 1768 erschienenen H i s t o r i a  s t i r p i u m  
H e l v e t i a e  II (p. 112) ais Standort der Lilie den „SchloBberg 
Novae villae (D. Chatelain)“ nennt.7) Da man bei der zu jener 
Zeit einsetzenden Durchforschung der verschiedenen Lander im 
Mittelmeergebiet auch sonst auf wilde Lilien stieli, so erweiterte 
schon S p r e n g e l  in Li n n es  S y s t e m a v e g e t a b i l i , u m  (1825) 
II. p. 61 die Heimat der Lilie auf Helvetia, Europa australis, 
Asia minor, wahrend in dem 1829 erschienenen 7. Band der von 
R o e m e r  und S c h u l t e s  herausgegebenen Auflage des S y S t e 
rna v e g e t a b i l i u m  angegeben wird: in Oriente, ad columnas 
Herculis prope Cadix, in Sardinfa, in Helvetia, (an sponte?). Die 
hier zum ersten Mai auftretende Angabe bezuglich Sardiniens be
ruht offenbar auf M o r i s ,  Elenchus stirpium Sardoarum, fasc. I 
(1827) p. 46: „in collinis Oliastra Barbargie frequens“ .

Wahrend W e b b und B e r t h e l o t  in der H i s t o r .  n a t u r ,  
d. I s 1. Ca n a r .  (1836—40) die geographische Verbreitung der 
Lilie „per totam regionem maris Mediterranei“ angeben, und 
B e r t o l o n i  in F l o r a  i t a l i c a  IV (1839) p. 68 sagt: incolit 
oram circummediterraneam, spezifiziert Kun t h in der E n u m e -  
r a t i o  p l a n t a r u m  IV (1843) p. 266 die Verbreitung folgender- 
maBen: „Palaestina, Syria, Prov. Lenkoran in Pers. caspica (C. A. 
Meyer), Koubeh in Morea (Bory) Sardinia, Helvetia, (an sponte).“ 
Wie man sieht, fiihrt er fur seine neuen Standorte in Persien und 
Morea (Peloponnes) die Sammler an.

In spateren allgemeinen systematischen Werken blieben dann 
lange Zeit ahnliche Angaben8), aber selbst B a k e r  gibt in seiner

i )  E s  is t d ies d a s  je tz ig e  N e u v e v i l l e  am  B ielersee , w o sich 
n o ch  h e u te  d ie  R uinen  d es Sch losses Sch loB berg  b e f in d e n ; n ach  G a u d i r ,  
F I. h e lv e tica  II (1 8 2 8 ) p. 497 w a r  C l .  C h a t e l a i n  d e r  S am m ler. 
E in  zw e ite r S ta n d o r t d e r  L ilie in  d e r  Schw eiz is t von D e C a n d o lle  im  
J u r a  d e s  K an to n s N e u c h a t e l  a u fg e fu n d e n , „ d a n s  d es  lieux  assez  
e lo ig n e s  d e  to u te  h a b ita tio n “ . ( L a m a r k  et  D e  C a n d o l l e ,  FI. 
fran ę . II I  (1 8 0 5 )  2 0 2 ). B eide S te łlen  s in d  w ie d e rg e g e b e n  in  G a u d i n ,  
F I. h e h e tic a  II (1 8 2 8 )  p. 4 9 7 ; bei le tz te re r  b em erk t e r  „ lo c is  sy lv e s tr ib u s ‘‘, 
a b e r  kein  n e u e r F u n d o r t w ird  h in zu g e fiig t. In den  n eu e ren  F lo re n  
d e r  Schw eiz, von G r e m l i ,  S c h i n z  u n d  K e l l e r  w ird  d ie  L ilie 
a is  w ild  o d e r  v e rw ild e r t n ich t m eh r a u fg e f iih r t ,  v e rm u tlic h , w eil auch  d ie  
b e id en  S ta n d o r te  se i th e r  e rlo sch en  sin d .

8) Z . B. n e n n t L i i r s s e n ,  H an d b u ch  d . sy s tem . B otan . II  (1 8 8 2 ) 
p . 429  d ie  L ilie  e ine  Z ie rp f la n z e  au s  S iid eu ro p a , K aukasus u n d  P e rs ien . 
S c h u m a n n  u n d  G  i 1 g  sag en  im  P fla n z e n re ic h  p. 417 , sie  w achse  
in  S iid eu ro p a  b is P e rs ien  w ild , D u r a n d  et  S c h i n z  b ezeichnen  sie  
in  C o n sp ec t. F lo r . A fric . V (1 9 0 5 )  p. 407 , a is  P la n te  d e  1’E u ro p e  m eri- 
d io n . e t  d e  1’A sie occ iden t.
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Lilienarbeit9) noch 1871 an: „In a wild State it extends through the 
south of Europę from Corsica to Greece and Turkey".

Mit gewohnter Griindlichkeit gibt dagegen B o i s s i e r in 
seiner F l o r a  o r i e n t a l i s  V (1884) p. 173 die einzelnen ihm 
bekannt gewordenen Standorte in dem von ihm behandelten Gebieite 
an, und zwar: Tal Tempe in Thessalien ( H a w k i n s  ex Sibth. ) ,  
Peloponnes (Bory) ,  pagus Byzantinus ( Berggr . ) ,  Transcaucasien 
( L e d e b o u r ) ,  Palastina (ex Kunt h) .  E n g l e r  sagt in He i m 
(1. ę. zuerst 6. Aufl. 1894), die weiBe Lilie sei in den Gebirgen 
Griechenlands und Kleinasiens (in das er offenbar Syrien ein- 
schlieBt) verbreitet, aber meist in der Nahe menschlicher Woh- 
nungen. A s c h e r s o n  und G r a e b n e r  sagen schlieBlich in S y 
n o p s i s  111 (1905) p. 173: „Eingeburgert bezw. einheimisch (wegen 
der uralten Kultur sind die betreffenden Wohngebiete schwer zu 
scheiden) im Mittelmeergebiet von den Balearen, Corsica und Sar- 
dinien ostwarts bis Syrien und Transkaukasien. Vermutlich im ost- 
lichen Mittelmeergebiet (aber wohl kaum innerhalb unseres Ge- 
bietes) einheimisch, leicht verwildernd, vollig eingeburgert im 
Mittelmeergebiet."

Aus dieser Aufzahlung ist ersichtlieh, dab beziiglich der Hei- 
mat der Lilie eine groBe Unklarheit herrscht und daB nicht zwei 
der Autoren hierbei ubereinstimmen. Es diirfte sich daher der 
Miihe verlohnen, sich bei den Bearbeitern der einzelnen Gebiete 
Rat zu holen. Hierbei finden wir, daB fast in allen Floren deJr 
Mediterrangebiete die Lilie ais nur verwildert angesehen wird.

So schreibt B o i s s i e r ,  FI. o r i e n t .  V (1884) p. 173, 
wie wir schon sahen, beziiglich des O r i e n t s :  „Habitat in 
regione montana variis locis sed ubique cultum et fere non 
semper spontaneum".

F i o r i ,  P a o l e t t i  u. B e g u i  n o t  in N u o v a  FI. a n a -  
lyt .  d ’ I t a l i a  (1925) p. 250 beziiglich I t a l i e n s :  „colt. e 
talora subspont. su i muris etc. al centro ed el sud della Pen. 
e nelle isole."

R o u y  in FI. de  F r a n c e  XII (1910) p. 401 beziiglich 
F r a n k r e i c h s :  „tres souvent cultive et subspontane ou na- 
turalise aux alentours des habitations, dans les vignes et meme 
sur les rochers eloignes de toutes cultures."

B r i ą u e t  in P r o d r .  de  l a  FI. C o r s e  1 (1910) p. 304 
beziiglich C o r s i c a s :  „II est devenu difficile d’affirmer qu’elle 
n’est pas spontanee lorsqu,on la trouve en dehors des cultures 
et y persiste.

A s c h e r s o n  in B a r b e y ,  FI. S a r d o a e  C o n s p .  (1885) 
suppl. IV p. 176 beziiglich S a r d i n i e n s :  „cette espece se 
trouve tout-a-fait a 1’etat sauvage comme une plante indigene 
dans les broussailles au-dessus de la Chapelle Buon Camino

9) B a k e r ,  N ew  S y n o p sis  o f  a ll th e  k n o w n  L ilies in  G a rd . C h ro ń . 
( 1871) p. 709.
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pres Iglesias“ . (Asch. et Reinh.) Auch gibt B a r b e y (1. c. p. 60) 
an, dali P e y r o n  die Lilie nach schriftlichen Mitteilungen 1883 
„dans les rochers inaccessibles“ gefunden liabe.

B a r c e l o  y C o m b e s  in FI. de l a s  Is  1. B a l e a r e s  
(1879) p. 435 bezuglich M ai lo r  ca: „la Azucena se presenta 
subespontanea en los campos de Valldemosa, Deyx y Felanita“ .

W i l l k o m m  u n d  L a n g e  in P r o d r .  FI. Hi s p .  I (1870) 
p. 221 bezuglich S p a n i e n :  „colitur undique in hortis, subspont. 
in Eur. mediterr."

B r o t e r o  in FI. l u s i t a n i c a  I (1804) p. 521: „colitur 
freąuens in hortis et interdum circa ipsos quasi spontaneum 
occurrit.

W e b b  et  B e r t h e l o t  in Hi s t .  nat .  d e s  I s l e s  Ca n a r .  
(1836—40) p. 349 bezuglich der C a n a r  en:  „hanc stirpem inter 
plantas Canarienses enumerari oportet sive invecta sit sive 
indigena".

P i t a r d  et P r o u s t :  Les  I l e ś  C a n a r e s ,  Florę de 1’ 
Archipel (1908), sagen p. 362: „Cette espece, parfaitement na- 
turalisee, habite les rochers herbeux frais de la zonę maritime: 
superieure aupres des forets.“

B o n n e t  et  B a r a t t e  in Ca t a l .  d. PI. vasc.  de  la 
T u n i s i e  (1896) p. 407 bezuglich Algier: „cultive dans tout 
le bassin mediterraneen, subspontane et naturalise en Algerie, 
aux Baleares et en Sardaigne“ .

Nach diesen Angaben sollte man glauben, daB die Lilie im 
ganzen Mittelmeergebiet sehr haufig verwildert vorkomme. Nach 
den angefuhrten Fundstellen scheint dies aber nicht in betracht- 
lichem Mafie der Fali zu sein, wenigstens wenn man von Griechen,- 
land, sowie den Inseln Corsica, Sardinien, Balearen und Canaren 
absieht.

Fur N o r d a f r i k a  liegen nur wenige Fundstellen vor. So 
wird die Lilie z. B. nicht aufgefiihrt von Ba l i  im S p i c i l e g i u m  
FI. M a r o c c a n a e  (1847), von B a t t a n d i e r  et T r a b u t  in der 
F l o r ę  d ’A 1 g e r i e (1884), von D u r a n d  et B a r a t t e  in F l o r a e  
l i b y c a e  P r o d r .  (1890), von P a m p a n i n i  in PI. t r i p o l i -  
t a n a e  (1914), auch D e s f o n t a i n e s  fiihrt sie in der FI. a t 
l a n t  i ca (1798) p. 292 nur ais Gartenpflanze auf, D u r a n d  et  
S c h i n z  in C o n s p e c t .  F l o r .  Af r i c .  V (1895) p. 407 gleich- 
falls nur ais Kulturpflanze. Ais einzigen Standort der v e r w i 1 - 
d e r t e n  L i l i e  finde ich sie fur T u n i s  nur von B o n n e t  et 
B a r a t t e  in Cat .  pl. T u n i s  (1896) p. 407 angefuhrt: „Bois 
de chenes a la source de 1’Oued Maramel (Merasan) naturalise et 
provenant d’anciennes cultures“ sowie fiir A l g i e r  (ebenda): „au 
Filfila pres Philippeville“ , welchem Standort wir nach einem von 
D u k e r 1 y gesammelten Exemplar des Berliner Herbars hinzusetzen 
kónnen: „auf rómischen Ruinen von Hammad Mebilantia, Prov. Con- 
stantine.“ Fiir A g y p t e n  wird sie von keinem Sammler und Be- 
arbeiter erwahnt, weder von F o r s k a l ,  D e l i l e ,  noch von
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S c h w e i n f u r t h ,  A s c h e r s o n ,  M u s c h l e r ,  der sie in seiner 
M a n u a ł  F l o r a  of  E g y p t  nicht einmal ais wichtigere Garten- 
pflanze auffuhrt. Audi das reidihaltige agyptische Herbar von 
S c h w e i n f u r t h  enthalt kein Exemplar aus Agypten, dagegen 
finden sich im Berliner Herbar Exemplare, die E h r e n b e r g  aus 
A r k i k o10) am roten Meer brachte. Fur die C a n a r e n geben 
W e b b  und B e r t h e l o t  (1. c.) an: „in vallibus prope Tacorontem 
in Sylvula Sancti Dionysii et alibi in insula T e n e r i f f a  spon- 
tanea occurrit." Naeh C h r i s t  (1. c.) p. 75 fand H i 11 e b r a n d 
die Lilie verwildert auf der StraBe von Orotava nach St.-Ursula; 
im Herb. Berol. liegt ein 1879 gesammeltes Exemplar von „Carre- 
tera of Realejo" ohne Angabe des Sammlers, sowie von G r a n  C a - 
n a r i a  ein von Dr. F. Ki ig 1 er  1896 bei La Caldera de Bandama 
bei Monte auf steinigen Hiigeln gesammeltes Exemplar. Auch 
P i t a r  d et P r o u s t  (1. c.) geben neben dem eben erwahnten 
Standort von W e b b  und B e r t h e l o t  auf Teneriffa noch ais 
Standort auf G r a n  C a n a r i a  an: Sta. Brigida 550 m.

Von S p a n  i en und P o r t u g a l  sind uns keine Fundorte 
der wirklich verwilderten Lilie bekannt geworden. Auch B 1 a s 
L a z a r o  e I b i z a  geben im C o n s p .  FI. e s p a n o l a  (1896) p. 
127 die Lilie nur ais kultiviert an, desgleichen C o s t a  in F l o r a  
de C a t a l u n a  (1877) p. 235. D e b e a u x  in S y n o p s .  de  la 
FI. de  G i b r a l t a r  (1888) fiihrt iiberhaupt keine Lilie an. Fur die 
Ba 1 e a r e n  haben wir auBer den von B a r c e l o  y C o m b e s  an- 
gefuhrten schon erwahnten drei Standorten bei M ar es e t  V i g i n -  
e i x  (Catal. rais. des PI. vasc.  de s  I s l e s  B a l e a r e s  (1880) 
p. 264) noch Lluch-alcari erwahnt gefunden. K n o c h e  fiihrt die 
Lilie in seiner F l o r a  b a l e a r i c a  nicht auf.

Was Frankreich betrifft, so gibt C o s t e in der F l o r ę  de  
l a  F r a n c e  III (1906) p. 309 nur an: „cultive partout, subspontane 
ęa-et-la dans la region mediterranee". Fur M o n t p e l l i e r  wird 
sie zwar weder von L o r e t  e t  B a r r a n d o n  in FI. de  M o n t -  
p e 11. (1876) noch von T h e l l u n g  in FI. a d v e n t .  de  M o n t -  
pe l l .  (1912) erwahnt, dagegen wird sie von M ar ra c  e t Rey -  
n i e r  in der F l o r ę  de s  B o u c h e s  du R h ó n e  (1910) p. 126 ais 
„subspontane" aufgefiihrt, freilich ohne Nennung von Standorten.

An der R i v i e r a gibt es, wie es scheint, mehrere Standorte, 
denn Ar do in o  fiihrt in der F l o r ę  d e s  A l p e s  M a r i t i m e s  
(1867) L. canclidum auf ais „subspontane dans des lieux cultives 
des habitations rurales a Menton, Nice, Grasse, Monaco etc.". 
Aber es diirfte sich tatsachlich wohl um keine wirkliche Verwilde- 
rung handeln, denn weder B i c k n e l  (Fl. of Bordighera and St. 
Remo 1896) noch S t r a s b u r g e r  (Streifziige an der Riviera 1895

10) D ie se r O r t  l ie g t d e r  In se l M assaua  g e g e n iib e r  am  U fe r  d e s  
R o ten  M eere s , a lso  in  e in e r  re in e n  W iis te n g e g e n d , d em n ach  is t d ie  
L ilie  d o r t  zw e ife llo s  k u lt iv ie r t g ew esen . E h r e n b e r g  h a t sich  in  
d ie s e r  O e g e n d  v o n  E n d e  A p ril b is Ju li 1825 a u fg e h a lte n . A uch  f i ih r t 
F o r  s k a l  in  se in e r  F  1. a e g y  p  t. -  a r  a b. p. C IX  N r. 233 d ie  L ilie a is  
in  d e r  M o n ta n re g io n  von  A r a b i a  F e l i x  k u ltiv ie r t an .



Heimat und Oeschichte der Lilie. 173

und 1904) noch auch A l b a n  V o i g t  (Dic Riviera 1914) fiihren 
die Lilie an. Auch P a r l a t o r e  (FI. ital. II (1852) p. 406 erwahnt 
die Lilie nur fur die R i v i e r a  di  L e v a n t e  (Portofino), sowie 
siidlich davon fur Coreglia (luoghi pietrosi, ąuercete) in der 
P r o v i n z  Luce  a. Einige weitere Standorte fur T o s c a n a  wer- 
den von C a r u e l  in P r o d r .  FI. T o s c a n a  (1860) p. 630 und 
Supplem. (1877) p. 572 aufgefiihrt. Auch sonst sind noch einige 
S t a n d o r t e  an der W e s t k i i s t e  I t a l i e n s  bekannt geworden; 
so erwahnt schon B e r t o l o n i  in FI. ital. IV (1909) p. 68, daB sie 
bis O s t i a  (Tibermundung) sehr haufig sei und auch in den 
P o n t i n i s c h e n  S i i mp f e n  haufig vorkomme.u) P a r l a t o r e  (1. 
c.) fiihrt sie auch fur P o z z u o l i  (bei Neapel) auf13). An der 
Ostkiiste Italiens scheinen Standorte kaum bekannt zu sein. P a r 
l a t o r e  (1. c.) erwahnt Ma lam  on o  (Kellner), eine kleine Insel 
bei V e n e d i g und M a r c h e s e t t i  sagt in seiner F l o r a  di  
T r i  es t e  (1896), daB sie sich auf dem Lande „semza alcuna cura" 
vermehre.

Dagegen findet sie sich nach V i v i a n i  (Flora dalmatica I 
(1842) p. 132) in D al m at i en „in saxosis prope Zara, in insula 
Pago, circa Zlaria prope Sebenica et circa Dermix.“

Etwas haufiger findet sich die Lilie auf den Inseln S i z i 1 i e n , 
S a r d i n i e n ,  C o r s i e  a. Fur Si z i l i  en gibt P a r l a t o r e  (1. c.) 
an „nei colli1 e luoghi boschivi vicino a Castro Giovanni, di 
Santa Maria di Gesu e del Monte Peregrino vicino a Palermo", 
von welch letzterem Standort ein 1840 von ihm auf dem Felsen 
gesammeltes Exemplar im Herb. Berol. liegt. Schon G u s s o n e  
erwahnt sie in seiner F l o r a e  S i c u l a e  S y n o p s i s  I (1842) 
p. 393 „in silvis et in collibus apricis Castrogiovanni, Palermo in 
Monte Peregrino ac in Ustica.“

In S a r d i n i e n  wird auBer dem schon genannten Standort bei 
Iglesias noch Baronia d’Orósei e Dorgale von B a r b e y  (1. c. p. 60) 
angefiihrt, von M o r i s  1852 gesammelt. Moris selbst gibt schon im 
Elenchus Stirp. Sard. fasc. I (1827) p. 46 „collinis Oliastra Bar- 
bagie, freąuens" an.

Fur C o r s i c a  sind mir nur die von B r i q u e t (1. c.) er- 
wahnten Standorte Barlia, Ajaccio und Bonifacio bekannt.

Die meisten der italienischen Floristen bemerken ausdriick- 
lich, daB die Lilie eingefuhrt und verwildert sei, und dies auch 
dann, wenn sie sich an Lokalitaten findet, z. B. an steinigen oder 
felsigen Orten oder in Eichenwaldungen, die sich jetzt fern von 
kultivierten Flachen finden.

Fur die I l l y r i s c h e n  L a u d e r  wird die Lilie von Beck 
von M a n a g e t t a  in seiner V e g e t a t i o n  d e r  I l l y r .  L a n d e r  
(1901) p. 274 nur ais Zierpflanze, in seiner F l o r a  von Bo s -  
n i e n ,  H e r c e g o w i n a  etc. (1917) garnicht, ebenso nicht von 11 12

11) S e b a s t i a n i  et  M a u r i  fiih ren  in  d e r  F I .  R o m a n a e  p r o d r .  
(1 8 1 8 )  p . 127 n u r Lilium bulbiferum  u n d  c r o c e u m  an.

12 ) T e n o r e  e rw a h n t in  se in e r  F lo ra  N a p o lita n a  (1 8 3 0 )  d ie  L ilie 
n ich t.
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P o s p i s c h a 1 in seiner F l o r a  d e r  ó s t e r r .  K u s t e n l a n d e r  
(1887) erwahnt. Aueh in A l b a n i e n  hat sie M a r k g r a f  nach 
mundlicher Mitteilung nur kultiviert angetroffen.

Dagegen sind aus dem s u d l i c h e n  T e i l  d e r  B a l k a n h a l b -  
i n s e 1, aus dem heutigen Griechenland, mehrere Standorte bekannt, 
obgleich F r a a s  (1. c. p. 286) noch 1845 angab, daB er in Griechen
land die Lilie nur in Garten gesehen habe, die erst kurzlich vqn; 
Fremden angelegt seien.

In M a z e d o n i e n  sammelte B o r n m i i l l e r  die wilde Lilie 
1917 am 7. Juni bei Demir Kapu am Tunnel „ad parietes rupium“ . 
(Im Herb. Berol.) In den B e i t r a g e n  z u r  F l o r a  M a z e d o 
n i e n  s II (Englers Jahrb. Bd. 61 (1928) Beih. 136) gibt er an, 
daB sie „hoch an den mit Buschwerk bewachsenen Felswanden 
zahlreich wachse, 100—150 m, hier also zweifelsohne indigen" 
sei. Im selben Jahre beobachtete er sie im Doiran-Gebiet, ver- 
einzelt im Buschwerk von Qu.ercus coccifera oberhalb Hudova, 
etwa 150 m. Auch F l e i s c h e r  sammelte die Lilie bei Demir 
Kapu „zwischen Felsen im Gebiisch" (Herb. Berol.). Bei Kiel- 
Tepe sammelte A bd U r R a h m a n  die Lilie „in rupibus imperviis, 
un petit groupe. Les bergers disent en avoir vu dans d’autres 
endroits escarpes“ . (ex sched. Herb. Berol.)

Im alten Griechenland sammelte zuerst S i b t h o r p (nach 
S m i t h ,  FI. Graec.) Lilien im valle Tempe in T h e s s a l i e n ,  
im E p i r u s  pr. K a l a r r y t e s  sammelte sie H a 1 a cs y (Consp. FI. 
Graec. III (1904) p. 217, in der P e l o p o n n e s  pr. Kastania 
(Lakonien) Z a h n (s. Halacsy), sowie H e 1 d r e i c h 1899 in umbro- 
sis ad rupes, sponte“ (Herb. Berol.), monte Kupę (Messenien) B o r y  
de St. V i n c e n t  (Kunth I. c. p. 266)13). Auf der Ionischen Insel 
C e p h a l o n i a  sammelte H e l d r e i c h  (s. Halacsy I. c.), auf der 
Insel E u b o e a  O r p h a n i d e s  die Lilie (Herb. Berol.). Von 
K r e t a  liegt im Beri. Herbar ein Exemplar, das H e l d r e i c h  1887 
auf dem Monte Vrysinas prope Rhethymnon sammelte und das 
„sponte crescit."

Fur die jetzige T u r k e i  liegen dagegen nur ganz vereinzelte 
und nur sehr alte Belege vor. Am B o s p o r u s  sammelte B e r g -  
g r e n  (1819) die Lilie zwischen Bujukdere und Sariyeri (also in 
stark kultivierter Gegend), wie G r i e s e b a c h  in Spicileg. fl. rumel. 
et bithyn. II (1844) angibt, fiir den b i t h y n i s c h e n  O l y m p  
fiihrt T c h i h a t c h e f f  in As i e  m i n e u r e ,  Bot .  II (1866) p. 
536 Abbe S e s t i n i ais Gewahrsmann an, der 1778 diese Gegend 
passierte; in Sestinis Reisebeschreibung findet sich diese Beobach- 
tung aber nicht erwahnt. Sonst sind keine weiteren Standorte aus 
Kleinasien bekannt geworden. Auch K. K r a u s e  ist nach mund
licher Mitteilung keiner spontanen oder subspontanen Lilie auf 
seinen verschiedenen botanischen Reisen in Kleinasien begegnet.

13) H ie r  heifit d e r  O r t  K oubeh  in  M o rea , H a l a c s y  sc h re ib t K upę, 
f i ih r t  a b e r  irrtiim lich  den  B e a rb e ite r  d e r  P fla n z e  B o ry s C h a u b a r d  ais 
S am m le r an.
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Fur den K a u k a s u s  ist die einzige, oft wiederholte Angabe 
fur das Vorkommen der Lilie die von L e d e b o u r  in FI. R o s s i c a  
IV (1853) p. 122 angefiihrte Angabe, daB O u l d e n s t a d t  die Lilie 
in K a c h e t i e n  gesammelt habe. An der angefiihrten Stelle von 
G i i l d e n s t a d t :  Reisen durch RuBland 1(1787) p. 254 wird aber 
nur die Flora um Tiflis im Mai 1772 geschildert und liierbei 
nebst einer Reihe Obstbaumen auch einige Pflanzen ais bliihend 
angegeben, namlich Rosa centifolia, Diospyros lotus, Wein, Elae- 
agnus angustifolia und Liliuni catididum. Es handelt sich also 
hier sicher um eine kultivierte Lilie.

Eine gleichfalls zweifelhafte Angabe liegt iiber Persien bezw. 
Transkaukasien vor, indem K u n t h  (1843) p. 266 anfiihrt, C. A. 
M e y e r  habe sie in der Provinz L e n k o r a n  in Persia caspica 
gesammelt (jetzt zu russisch Transkaukasien gehórig), was von 
L e d e b o u r  1.c. durch die Ortsbezeichnung (pr. pagum Arkewan) 
erganzt wird. C. A. M e y e r  fiihrt in seinem Verzeichnis der 
Pflanzen seiner 1829 und 30 unternommenen Reise in den Kaukasus 
an dem westlichen Ufer des Kaspischen Meeres (1831) p. 36 in 
der Tat L. catididum „in prov. Lenkoran prope pagum Arkewan" 
(jetzt russisch =  Artschewan, Kiistenstadt) an, wo er Juni 1830 
sammelte, erwahnt aber nicht, daB die Lilie wild sei. Kein Samm- 
ler hat sonst die Lilie in dieser Gegend, wie uberhaupt in Persien 
gefunden und weder B u h s e und B o i s s i e r erwahnen sie in der 
Aufzahlung der auf einer Reise nach Transkaukasien und Persien 
gefundenen Pflanzen (1860), noch B u h s e  in seiner Flora des 
Alburs und der kaspischen Sudkiiste (1899). Es ist demnach wohl 
auch hier eine kultivierte Lilie anzunehmen.

Von S y r i e n haben wir gleichfalls aus alterer Zeit einen 
Beleg und zwar durch R a u w o 1 f f , dem nach B e l o n ersten bo- 
tanischen Reisenden im Orient. R a u w o l f f  berichtet in seinem 
Reisewerk (1582), daB er auf dem Markte (GroBer Bazar) von 
Aleppo ein (von ihm 1583 auch t. 25 abgebildetes) „frembdes 
Geschlecht weiBer Gilgen" erhalten habe. In seinem Herbar (Hor- 
tus siccus) bezeichnete er sie, wie G r o n o v i u s  in der Flora 
orientalis (1755) p. 40 Nr. 106 angibt, ais „Lilium Theophrasti 
notidum cognitum“, indem er, wie er in seinem Reisewerk mit- 
teilt, glaubte, die von T h e o p h r a s t  beschriebene Lilie wieder 
aufgefunden zu haben. Nach der Mitteilung der Kaufleute in 
Aleppo wachse diese Lilie an „Weyhern und mosechten feuchten 
Orten“14 *), was ja, wenn es sich nicht auf feuchte Stellen in 
Garten bezieht, sicher erdichtet ist, da die Lilie in wildem und 
verwildertem Zustand ein Bewohner felsiger, buschiger Gegenden 
ist. Auch gibt es bei Aleppo keine moosigen feuchten Orte noch 
auch offenes stehendes Wasser in freier Natur. Auch zeigt das

14) Im  B erlin e r H e rb a r  f in d e t sich  e in e  A b b ild u n g  e in e r L ilie m it 
noch b re ite re m , fa sc iie rte m  S ten g e l, d e r  200  B lum en t r a g t ,  aus dem  K gl. 
G a r te n  zu  P a re tz  (1 8 2 8 ) . A uch L o belius (P la n ta ru m  s. s t irp iu m  icones
(1 5 8 1 )  p. 2 0 2 ) s a g t , daÓ e in ig e  d o p p e lte  u n d  p la t te  S ten g e l h ab en , w ie  
so lch e  d o p p e lte  au ch  h a u fig  bei M a r ta g o n  v o rk am en .
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gesammelte Exemplar durch seinen fast 5 Zentimeter breiten 
Bliitenstandstiel deutlich, daB es sich um eine Verbanderung 
(Fasciation) handelt, weshalb G r o n o v i u s  (1. c.) das in Leiden 
aufbewahrte Exemplar des Hortus siccus Nr. 159 ais „degener“ 
bezeiehnet, aber dennoch ais besondere Art, ais Lilium caule piano 
compressum, auffiihrt. DaB es sich hierbei um eine kultivierte 
Pflanze handelt, steht demnach auBer Frage.15)

Sonst haben wir keine Nachrichten iiber die Lilie in Syrien, 
bis G a i 11 a r d o t , Hospitalarzt in Saida, und B l a n c h e ,  Vize- 
konsul in Tripoli, sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts w i Id 
im Libanon auffanden, P o s t  fuhrt in seiner F l o r a  o’f Syr i a, ,  
P a l e s t i n e  a n d  S i n a i  (1883) p. 803 Lilium candidum an, 
aber wie stets ohne Angabe des Sammlers; dagegen ist aus dem 
Standort Kesrouan (Libanon) zu schlieBen, daB er die Exemplare 
von G a i l l a r d o t  und B l a n c h e  vor sich hatte. B o i s s i e r be- 
richtet dann iiber diesen Fund in der FI. orient. (1884) p. 173 aus- 
fiihrlich: habeo specimen omnino spontaneum in rupestribus diti- 
onis Kesrouan Libani supra Ghazir (cl. Gaili.!, BI.!), und er fiigt 
in den Addenda (p. 756) hinzu: „Lilium candidum crescit magna 
copia in impedibus faucium prope Feitrun Libani 3900 (A. P e y - 
ron)  et in pluribus aliis locis imperviis earundem montium ab 
eodem botanico quoque observatum fuit. Ideo in Libano absque 
dubio sylvestre.“

C h r i s t  in Zeitschr. d. Pal. Ver. XXII (1899) p. 71 gibt fur 
G a i l l a r d o t  und P e y r o n  die Originalnotizen der Etiketten der 
Sammler aus dem Herb. Boissier in Genf wieder. Dort heiBt es,: 
„1) Spontane dans les rochers au dessus de Ghazir (Kaerun) leg. 
E. G a i l l a r d o t  10. Mai 181916) Nr. 2596. 2) Herb. E. P e y r o n ,  
Flora syriaca exs. Libani Peitrun17), ubi vere spontaneum crescit, 
12. Juni 1882.

Bestatigt wurde die Nachricht des Indigenats der Lilie im 
Libanon dann schlieBlich durch L. F o n c k :  d i e  b i b l i s c h e  
L i l i e ,  in Stimmen aus Maria Laach LIV (1898) p. 165. Er be- 
richtet, daB die Studenten des Jesuitenkollegiums in Ghazir Beete 
von Lilien angelegt hatten, die sie sich von ihrem Lilienberg (la 
Montagne des lis) geholt hatten; dort wiichsen sie zwischen 
Biischen und Strauchern, auch Brombeeren und sonstigem Dorn- 
gestriipp wie die (biblische) „Lilie unter den Dornen“ . Vor 
20 Jahren hatten die Studenten noch ganze Haufen von Lilien

16) Die gleiche Pflanze nebst lateinischer Wiedergabe der Beschrei- 
bung R a u w o l f f s  (Pharmacopolae civitatis Halepi narrant in locis 
aqueis provenire), sowie Kopie der Abbildung findet sich in D a l e -  
c ha nip: Historia generalis plantarum (1586) append. p. 30 unter dem 
Namen Lilium album syriacum. C. B a u h i n nennt sie in Phytopinax 
(1506) p. 100 Pinax Lilii pulchri albi et ignoti species theophrasti 
rauwolff, Joh.  B a u h i n  in hist. PI. 687 Lilium album syriacum rau- 
wolffii, Lilium album peregrinum alterum.

16) Druckfehler; es muli heillen 1840, ungefahr gleichzeitig sammelte 
B l a n c h e .

17) Jedenfalls der Ort, den B o i s s i e r  Feitrun nennt.
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nach Hause gebracht; jetzt seien sie dort schon lange nicht mehr 
so haufig, wenngleich rioch eine geniigende Menge vorhanden sei. 
— Auch weiter siidlich im Libanon gabe es nach seinen Gewahrs- 
leuten, Jesuitenpadres und Missionaren, zwei Standorte der Lilie, 
namlich 10 km sudóstlich von Sidon (Saida), nicht sehr weit vom 
alten Sarepta, am Siidhang des Nahr-el-Zaharani, von vvo sich die 
dort ansassigen Christen die duftenden Blumen in Biindeln zum 
Schmucke der Maialtare holen. Ferner 15 km siidostlich vom alten 
Tyrus im Wadi aPAzziweh. An beiden Stellen wiichsen sie in 
Menge; auGerdem gabe es noch Lilien weiter im Innern im 
Belad Beschera genannten Bezirk.

Sind wir hier schon nahe der jetzigen Grenze Palastinas 
(aber noch im alten Phónizien), nicht wie F o n c k  (wohl absichtlich 
ais Bibelverteidiger) sagt, in Nord-Galilaa, so gab es bisher fur 
das eigentliche Palastina keine Notiz, die tatsachlich das Vor- 
kommen der Lilie daselbst beweist.18)

In der Literatur wird nun zwar seit L i n n e  P a l a s t i n a  ais 
Heimat der Lilie angegeben, jedoch stellt sich bei griindlicher 
Durchforschung der Literatur heraus, daB dies auf MiBverstandnis 
beruht, oder auf sehr zweifelhafter Deutung von Bibelstellen. 
Dali das in der Bibel an verschiedenen Stellen besonders haufig 
im Hohen Lied erwahnte Wort Schuschan die Lilie bedeutet, ist 
so gut wie sicher, obgleich L u t h e r das Wort irrtumlich mit Rosę 
iibersetzt, eine Pflanze, die zu biblischer Zeit in Palastina noch 
nicht vorkam ( H e h n  1. c. 7. Aufl. p. 248). Das hebraische Wort 
schuschan, schoschannas (davon der Madchenname Susanne), das 
auch im aramaischen, syrischen, arabischen, persischen fast gleich- 
lautend vorkommt, wird allgcmein ais Lilie gedeutet, sogar schon 
von den Griechen und Romern. Das arabische Wort hat sich sogar 
im spanischen und portugiesischen Wort „acucena" ais Name der 
Lilie bis heute erhalten. Aus den Bibelstellen geht aber nicht her- 
vor, daB die Lilie damals in Palastina wild vorkam, denn Garten 
mit Zierpflanzen gab es ja schon zu Zeiten Salomos, und der 
einzige auf wildes Vorkommen hinweisende Satz „wie eine Lilie 
unter den Dornen“ (Holie Lied 2. 2) ist nicht beweiskraftig 
genug, da auch ein yerwilderter Garten, wenigstens die in Palastina 
sehr haufigen Disteln, bei starkerer Verwilderung auch Lyciurn, 
Poterium und Zizyphus hervorzubringen vermag.

Im Altertum und Mittelalter kummerte man sich nicht darum, 
ob die Lilie in Palastina wild wachse oder nicht, und auch die 
Krauterbiieher sowie die systematischen Werke des 16. und 17. 
Jahrhunderts bringen keine Aufscfiliisse hieruber.

Die erste Bemerkung in Bezug auf das Vorkommen der Lilie 
in Palastina finde ich bei C e l s i u s  ( H i e r o b o t a n i c o n  174 5)

1B) L ó w irrt, wenn er (1. c* p. 165) sagt, seit B o i s s i e r ,  F o n c k  
und C h r i s t  stehe es fest, daB die weiBe Lilie einen Bestandteil der 
Flora des heiligen Landes bilde. C h r i s t  bezieht sich nur auf B o i s s i e r  
und F o n c k ;  letztere beiden beziehen sich nur auf Exemplare, die in 
Syrien, nicht in Palastina gesammelt wurden.

Fedde, Repertorium, Beiheft LVI 12
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der p. 383—392 die Lilie ausfiihrlich behandelt, und p. 387 sagt: 
„Lilium Salomonis toties laudatum Judaeae indigenum fuisse, quis 
dubitat? Neque enim alias valles inteliigit Cant. c. II, I. In Judaeae 
convallibus provenisse scribit P l i n i u s  Lib. XXI, c. 5. Lauda- 
tissimum (lilium) in Antiochia et Laodicea Syriae, mox in Phase- 
lide, Idem Lib. XIII c. 4 ubi de Palmis: Laudatae et Archelaide, 
et Phaselide atque Liviade, gentis ejusdem (i. e. Judaeorum con- 
vallibus)“ . Hier irrt sich aber C e l s i u s  grundlich, denn Anti
ochia und Laodicea liegen in Syrien, Phaselis aber nicht in Pa
lastina, wie Celsius im letzten Satz behauptet, sondern in Klein- 
asien, namlich in Lykien, an der Grenze von Pamphylien. Wenn; 
das aber dem letzten Satz, in dem P l i n i u s  behauptet, daB ber 
Phaselis Palmen wachsen, scheinbar widerspricht, da Palmen nicht 
in Kleinasien, wohl aber in Palastina vorkommen, so beruht das 
auf einem Schreibfehler von P l i n i u s  oder wenigstens in den 
erhaltenen Ausgaben von P l i n i u s ;  es mufi hier, namlich Lib. 
XIII cap. 4, statt Phaselis Phasaelis heifien. Phasaelis ist aber eine 
von Herodes dem Grofien zu Ehren seines Bruders Phasael ge- 
griindete Stadt nahe Jericho (s. Josephus, beli. Jud. I, 21, 9), wo 
es tatsachlich einen Palmenwald (ibid II, 9, 1) gab, ebenso wie in 
Archelais. Archelais und Libias lagen gleichfalls nahe Jericho im 
Jordantale und besaBen Palmenwalder (s. Th om sen :  Loca sancta 
p. 27 u. 84). Also die L i l i e n s t a d t  P h a s e l i s  lag in Klein
asien, die P a l m e n s t a d t  P h a s a e l i s  in Palastina.

Es ist nun so gul wie sicher, dafi, gestutzt auf diese irrtiimliche 
Angabe einer damals groBen Autoritat, wie es C e l s i u s  war, 
sein Landsmann L i n u e in der wenige Jahre spater erschienenen 
ersten Ausgabe der S p e c i e s  p l a n t a r u m  Palastina ais Heimat 
der Lilie annalim19).

Herbarexemplare oder Angaben von Reisenden lagen nicht 
nur bis zu L i n n e s Zeiten nicht vor, sondern auch alle die vielen 
Reisenden, die Palastina im 18. und 19. Jahrhundert besuchten, 
sowie die Botaniker, die das Land durchforscht hatten, haben bis- 
her die Lilie in Palastina weder gefunden noch nach Hórensageln 
erwahnt.

So z. B. fehlt schon die Lilie in der 1757 von L i n n e  heraus- 
gegebenen palastinensischen Reisebeschreibung seines in Smyrna 
verstorbenen Schiilers H a s s e l q u i s t  sowie in den derselben 
beigefugten 13 Briefen desselben an Linne. Wenn dennoch eiin 
andcrer Schiller Linnes, namens S t r a n d ,  in seiner „sub praesidio 
L i n n a e i “ 1756 herausgegebenen und auch in Linr.e’s Amoenitates 
academicae IV (1760) abgedruckten sehr leichtfertig zusammen- 
gestellten F l o r a  p a l a e s t i n a  unter Nr. 188 (p. 17) Lilium 
candidum ais palastinensische Pflanze auffiihrt, so stutzt er sich 
hierbei nicht auf H ( a s s e l q u i s t ) ,  sondern auf R ( a u w o l f f ) ,  
aber nicht auf die von letzterem ip Aleppo (Nordsyrien) auf dem

19) Auch S p r e n g e l ,  Gesch. d. Botan. I (1817) p. 14 folgt 
zweifellos C e l s i u s ,  wenn er P l i n i u s ,  XXI, 5 dafiir zitiert, dafi die 
weifien Lilien in Palastinas Talern sehr haufig seien.
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Bazar erhaltenen Pflanze (Rau w o l f f  1. c. p. 124), sondern aiif 
eine von R a u w o l f f  in seiner Reisebeschreibung '(1583) p. 313 
ais Hemerocallis aufgefiihrte wilde Pflanze der Kuste von Jaffa, 
eine Pflanze, von der er angibt, er habe sie auch bei Montpellier 
am Meere gefunden20). G r o n o v i u s  identifiziert sie zwar 
in der F l o r a  o r i e n t a l i s  p. 105 ohne Grund, da sie in Ra u -  
w o l f f s  Herbarium nicht vorhanden ist, mit L i n n e s  Lilium 
foliis sparsis, corollis campanulatis intus glabris, d. h. mit Lilium 
candidum, aber dies ist naturlich nicht richtig, da die Lilie keine 
Strandpflanze ist. Auch eine Hemerocallis kann es aus dem gleichen 
Grunde nicht sein; auch kommt diese Gattung in Palastina nicht 
vor; sondern es kann keine andere Pflanze gemeint sein ais 
Pancratium maritimum, eine am Strande des Mittelmeeres weit- 
verbreitete Pflanze.

S t r a n d  hat also ebenso wie G r o n o v i u s  irrtumlich diese 
Strandpflanze R a u w o l f f s  fur Lilium candidum gehalten, und so 
ist die Lilie denn durch die Autoritat von L i n n e s  Species plan!- 
tarum und der unter seinem Namen gehenden von S t r a n d  vąr- 
fafiten Flora palaestina irrtumlich zu einer palastinensischen 
Pflanze gestempelt und verblieb eine solche uber hundert Jahre, 
nicht nur von den Bibelforschern, sondern auch von den Botanikern 
ais solche anerkannt21).

Erst En de des 19. Jahrhunderts regte sich infolge der damals 
einsetzenden genaueren Durchforschung Palastinas der Wider- 
spruch. So sagt schon T r i s t r a m  in „The natural history of 
the bible“ (2, ed. 1868 p. 462), dali wir die weifie Lilie nicht ais 
einheimische Pflanze Palastinas kennen und in seinem 1884 er- 
schienenen Werk „The Fauna and Flora of Palestine" fiihrt er 
Lilium candidum nicht unter den Pflanzen Palastinas auf. P o s t  
erwahnt in seiner 1883 erschienenen „Flora of Syria, Palestine 
and Sinai" (p. 803) zwar, wie wir sahen, den Libanon, dagegen 
nicht Palastina. Auch die zahlreichen spatercn Sammlungen palasti- 
nensischer Pflanzen machen keinerlei Mitteilung iiber die Lilie, 
und D i n s m o r e  erwahnt sie weder in seiner und D a l m a n ’ s 
1911 erschienenen Abhandlung uber „Die Pflanzen Palaestinas" in 
Zeitschr. d. deutsch. Pal. Ver. XXXIV noch in den verschiedenen 
Ausgaben seines J e r u s a l e m  C a t a l o g u e  of  P a l e s t i n e  
P 1 a n t s. Auch sagt noch 1924 der auch in der Botanik Palastinas 
erfahrene D a l m a n  in „Orte und Wege Jesu“, 3. Auflage, p.

20) „Darbei wachset am gestatt (Gestade) lierumb die Hemerocallis, 
welche ich zuvor bei Montpellier und Aeguemort am Meer gefunden" 
(p. 313); ferner erwahnt er (p. 54) bei Tripoli neben anderen See- 
strandpflan/.en ,,ein wild weiB Gilgengeschlecht, von Latinis und Griechen 
zugleich Hemerocallis genannet, welche nit allcin an gestatten, sondern 
auch aufien am portu in nechst gelegnen Insulen mit hauffen zu finden."

21) So z. B. fiihrt R u t h e die Lilie in seiner Listę der palastinen
sischen Pflanzen in KI ó den:  Landeskunde von Palastina (1817) p. 39 
auf, und noch ein halbes Jahrhundert spater K l i n g g r a f f  in „Palastina 
und seine Vegetation“ in Oesterr. Botan. Zeitschr. XXX (1880) neben 
Lilium chalcedonicum, diese Pflanze wohl auf die Autoritat von 
T r i s t r a m  hin.

12*



180 O. Warburg

170: „Von der Palaestina ais wildwachsende Pflanze fremden 
Lilie (L. candidum) kann natiirlich nicht die Rede sein.“

Aber schon im folgenden Jahre anderte sich die Sachlage 
vollstandig, denn am 24. Juni 1925 wurde Lilium candidum zum  
e r s t e n  Ma ł e  w i l d  in P a l a s t i n a  gefunden und zwar auf 
einer Studienreise des botanischen Institutes der Hebraischen Uni- 
versitat Jerusalem, die unternommen wurde, urn die Maqui-Region 
von Ober-Galilaa zu erforschen. Die Ehre, die wilde Lilie fur 
Palastina zum ersten Małe festgestellt zu haben, gehórt dem vor- 
ziiglichen Pflanzensammler N a f t o l s k y .  Er bemerkte die bereits 
vertrockneten Basalblatter dieser Pflanze an der steilen Wand 
eines tiefen Loches, das seinen Ursprung der Verkarstung des 
Kalkgebirges der jungeren Kreide verdankt. Das Loch ist inmitten 
des groBen Maqui-Gebietes gelegen, das sich nórdlich des judi- 
schen Dorfes Pekiin am Jebel Jcrmak, dem hóchsten Gipfel 
Palastinas hinzieht. Noch wenige Jahre vorher war die ganze 
Nachbarschaft der Gegend mit dichtem Maqui bedeckt, aber jetzt 
ist diese Formation an vielen Steilen vernichtet worden und an 
manchen Platzen, wo friiher Maqui stand, wird jetzt Getreide 
gebaut. Die zu den Blattern gehórende Zwiebel wurde ausge- 
graben und mitgenommen und entwickelte im nachsten Fruhling 
(1926) in der Pepiniere des botanischen Institutes in Tel Avic bei 
Jaffa zwar wieder Basalblatter, aber noch keinen Bliitenstand.

Am 2. Juni 1926 wurde dieselbe Lokalitat wiederum von 
den Assistenten des Instituts aufgesucht und dieses Mai etwa 
10 Pflanzen gefunden, aber da die Saison zu weit vorgeschrittein 
war, hatten auch sie nur noch trockene Basalblatter, nur an einigen 
unerreichbaren Steilen wurden einzelne entwickelte Bliitenstand- 
stiele bemerkt (s. Tafel 10 Fig. 1). Im folgenden Jahre wurde, der 
Platz im Winter, am 22. Februar 1927, aufgesucht, und es konnte 
festgestellt werden, daB etwa 10 Pflanzen im Loch selbst sowie 
in der unmittelbaren Umgebung desselben zerstreut standen, im 
Lochę selbst an der gegen Sonne geschiitzten Siidseite. Einige 
von ihnen wurden ausgegraben und mitgenommen. Aber trotz 
aller aufgewendeten Sorgfalt gelangte im Jahre 1927 keine einzige 
zur Bliite und nur wenige entwickelten beblatterte Stengel.

Erst im Jahre 1928 hat eine einzige Zwiebel, und zwar die 
alteste, namlich die des Jahres 1925, einige wenige Blutenknospen 
getrieben (s. Tafel 10, Fig. 2 u. 3), von denen sich spater zwei 
zu Bliiten entfalteten.

Der Maqui Palastinas bildet das siidliche Ende einer weiten 
Region dieser Formation, die sich von der Balkanhalbinsel iiber Klein- 
asien und Syrien bis nach Palastina hin erstreckt und ihren AbschluB 
in Sudpalastina in der Umgebung von Hebron findet. In Sud~ 
Palastina (Regenmenge im Gebirge 400 bis 500 mm) findet man 
ihn an der Westseite des Gebirges und zwar dort an den Nord- 
hangen am besten ausgebildet, vermutlich weil er hier besser 
gegen die Sonnenhitze des Sommers geschiitzt ist. Im regen'- 
reicheren Norden Palastinas (Regenmenge 500 bis 700 mm) be-
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deckt diese Formation grófiere Strecken, und findet ihr Ent- 
wicklungs-Maximum bei dem Jebel-Jermak nebst Umgebung, ferner 
aut' dem gleichfalls regenreichen Karmel sowie an einigen Órtlich- 
keiten im Distrikt Jenin. Wiihrend der Macjui in Siid-Europa im 
Vergleich zu anderen Formationen an Holzgewachsen ais ein xero- 
phytischer Typus gilt, kann man ihn in Palastina, wo die wirklich 
xerophytischen Formationen wie z. B. Steppe und Batha22) vor- 
herrschen, schon ais verhaltnismafiig tnesophytisch ansehen. Nicht 
nur bewahrt der Maqui selbst wahrend der langen Periode der 
Sommer-Trockenheit, wenn alles sonst ausgedorrt und grau ist, 
sein griines Laub, sondern dank der relativ betrachtlichen Luft- 
feuchtigkeit im Maqui gelangen in seinem Schatten, besonders in 
den tiefen Schluchten der Wadis, eine Anzalil umbrophiler und 
mesophiler Pflanzen zur Entwicklung, die sich sonst nirgends in 
Palastina finden, hingegen aber nórdlich im benachbarten Libanon 
schon reichlich auftreten, wie z. B. der Farn Nephrodlum rigidum 
Sw. var. australe Boiss., die Orchidee Epipactis veratrifolia Boiss. 
et Holi., sowie der Epheu tiedera helix L. Alle diese Elemente 
finden in dem palastinensischen Maqui ihre Siidgrenze; auch fanden 
wir in dieser Maqui-Regiou neuerdings eine Anzahl Pflanzen, die bis- 
her in Palastina unbekannt waren, wie Asplenium Adiantum nigrum
L. var. Virgilei Boiss., Hyacinthus orientalis L., Arenaria grave- 
olens Schreb., Arabis turrita L., Arabis laxa Sibth. et Sm. var. 
crenocarpa Boiss., Geranium libanoticum Boiss. et BI. Geranium 
colutnbinum L., Dianthus pendulus Boiss. et Bk, Melilotus italica 
Lam., Saxifraga hederacea L., Michauxia campanuloides L. Her. 
usw., Pflanzen, dereń Mehrzahl im Libanon weit verbreitet ist.

Naturlich drangt sich die Frage auf, ob die Lilie nicht auch 
in Syrien und Palastina, wie anderswo an zahlreichen Orten, z. B. 
in Tunis, Algier, Canaren, Balearen, Sardinien, Korsika, Sizilien, 
Italien nicht urspriinglich heimisch, sondern nur, vielleicht seit 
alten Zeiten, verwildert ist. Aber es besteht doch ein erheblicher 
Unterschied zwischen dem Vorkommen der wilden Lilie im Liba
non und in Galilaa einerseits und dem westlichen Mittelmeejr- 
gebiete andcrerseits. Hier ist die Lilie auf einzclne zerstreute 
Punkte beschrankt, die meist nachweisbar in der Nahc alter Ruinen, 
Dórfer oder Kirchen liegen; im Libanon und in Galilaa findet sie 
sich fernab von jeder Kultur, an schwer zuganglichen Lokalitaten, 
die wahrscheinlich niemals bebaut waren und in einem nach dem 
jetzigen Stand unserer Kenntnis doch ziemlich geschlossenen Ver- 
breitungsgebiet liegen.

Wir sahen oben, dali die Verwilderung der Lilie in Anbetracht 
des Alters und der Verbreitung ihrer Kultur im Mittelmeergebiet 
eine recht mafiige ist, denn sonst wiirden nicht in jeder Flora die 
wenigen Standorte einzeln aufgefiihrt werden. Gerade das sommer- 
diirre Klima des Orients scheint aber der Verwilderung der Lilie

22) E i g , On the vegetation of Palestine, Bullet. of the Institute of
Agriculture and Natural History of the Zionist Organisation (1927) p.
37—49.
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viel weniger giinstig zu sein, ais das der regenreicheren Inseln 
des westlichen Gebietes des Mittelmeerbeckens sowie der regen- 
reichen westlichen Kiistenstrecken Italiens und Dalmaticns, denn 
sonst waren gewiB schon aus dem nórdlichen Syrien und Klein- 
asien Fundstellen der verwilderten Lilie bekannt geworden, zumal 
passende Standorte an den vielen alten Mauern, Ruinen und Fels- 
ritzen in Hiille und Ffille vorhanden sind. Der deutsche Konsul 
W e t z s t e i n  hat an A s c h e r s o n 23) berichtet, die Lilie wahrend 
seines 15jahrigen Aufenthaltes in Syrien „me gesehen zu haben, 
auch nicht ais Gartenblume“ und auch in Palastina scheint die 
Lilie selbst ais Kulturpflanze, jetzt wenigstens, nur selten ange- 
pflanzt zu werden, was bei der allgemeinen Beliebtheit der Pflanze 
und der Blumcnfreude der Einwohner wohl nur dem fur die Lilien- 
kultur relativ ungiinstigen, im heiBen Sommer zu lufttrockenen 
Klima zuzuschreiben sein diirfte* 2i).

I.ilium candidum hat seine nachsten Verwandten weder im 
vorderen Orient noch sonst im Mittelmeergebiete, sondern im 
Himalaya und in Ostasien, also in gleicher Weise wie Cupressus 
orientalis und Rhododendron ponticum. Auch Pinus peuce und 
Ćedrus Libani kónnte man zum Vergleich heranziehen, um nur bei 
einigen der auffallendsten Beispiele zu bleiben. Alle die ange- 
fiihrten Pflanzen haben keine Verbreitungsm6glichkeit iiber weite 
Strecken, und man muB ais sicher annehmen, daB sie, beziehungs- 
weise ihre Vorfahren nur langsam und ganz allmahlich weiter- 
gewandert sind. Da jetzt gewaltige Wiisten- und Steppengebiete1 
zwischen dem Himalaya und den vorderasiatischen Gebirgen liegen, 
so kann die Wanderung nur in einer viel regenreicheren Zeit vor 
sich gegangen sein; ob noch in der Pluvialzeit des Diliviums, oder 
schon im Tertiar, im Pliocan, muB vorlaufig dahingestellt bleiben, 
desgleichen ob die Wanderung iiber die Gebirge siidlich vom 
Kaspisee sowie durch Armenien und Kleinasien oder iiber das 
iranische Hochland direkt vor sich gegangen ist.

Unsere Lilie hat jedenfalls nur sehr entfernte Beziehungen 
zu den iibrigen vorderasiatischen und mediterranen Lilien, sodaB 
sie in der Flora des Mediterrangebietes eine sehr isolierte Stellung 
einnimmt und ais ein nach Westen vorgesciiobener Vorposten der 
siid- und ostasiatischen Lilien anzusehen ist.

Immerhin iiegt die Móglichkeit vor, daB das Verbreitungs- 
gebiet der Lilie urspriinglich ein viel weiteres gewesen ist und sich 
viellcicht auch iiber Kleinasien und den siidlichen Teil der Balkan- 
halbinsel erstreckt hat; dann waren vielleicht die Fundstellen 
am bithynischen Olymp (falls diese wirklich existierten), Maze- 
donien, Thessalien, Euboea, Peloponnes, Kreta, ja ev. sogar Siid- 
kaspien (Lenkoran) disjunkte Reliktstellen dieser friiher weitver- 
breiteten Pflanze. Auffallend ware dann freilich, daB diese Lilie

2S) A s c h e r s o n ,  die Herkunft des Namens Lilium convallium in 
Naturwissenschaftl. Wochenschrift IX (1894) p. 310.

2i) Wir fanden sie nur auf dem Karmel in Kultur, einem auch im 
Sommer fur Palastina ausnahmsweise feuclitem Gebiete.
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bisher weder im Taurus, Amanus und Cassius, noch in den pon- 
tischen Gebirgen gefunden wurde, obgieich diese bewaldeten und 
hinreichend feuchten Gebiete Zufluchtsorte fiir die Lilie in Hfillej 
und Fiille bieten kónnten. Wenn nach D i o s c o r i d e s  (im 1. 
Jahrhundert nach Chr.) neben Syrien die fur Salben besten Lilien 
in Pisidien und Pamphylien (also im sudwestlichen Kleinasien) 
wuchsen und P l i n i u s  (loc. XXI, c. 11) angibt, die geruhmtesten 
Lilien wuchsen in Antiochia und Laodicea in Syrien, die nachst 
(mox) guten in Phaselis (Lykien), so mag auch dies vielleicht auf 
eine bedeutend weitere Verbreitung der wilden Lilie noch in 
historischen Zeiten hinweisen. Wenn es in diesen nórdlichen 
Gegenden ehemals wilde Lilien gab, oder diese vieileicht sogar 
noch heute wild vorkommen, was durchaus nicht ausgeschlossen ist, 
so ist es móglich, daB sie sich von den syrischen Lilien etwas 
unterscheiden. Es ist denkbar, daB die meist ais Varietat von 
L. candidum angeseiiene byzantinische Lilie Lilium peregrinum 
Mili., die sich nach S o l m s - L a u b a c h  auch durch Kapsel- und 
Samenmerkmale unterscheiden soli, eine korrespondierende nórd- 
lichere Art der Lilie darstellt. Jedenfalls sind die Ausfiihrungcn, 
die G r a f  zu S o l m s - L a u b a c h  in seiner interessanten Ab- 
handlung: „Lilium peregrinum Mili., eine fast verschollene weiBe 
Lilie4* in der botanischen Zeitung, 55, (18Q7) p. 63—70 gemacht 
hat, wichtig genug, um der Frage ernstlich nachzugehen. Es 
wird sich vor allem darum handeln, die sogenannten wilden Lilien 
in Griechenland, Kreta, Mazedonien und wenn sich solche finden 
lassen sollten, in Kleinasien, Transkaukasien und Persien, genau 
zu studieren und móglichst auch in Kultur zu bringen. Sollten 
sich die wilden Lilien Griechenlands etc. ais besondere, von den 
Lilien der Kultur verschiedene Formen herausstellen, so wurde es 
ein Beweis datur sein, daB es gleichfalls wilde Pflanzen sind, 
Relikte der ehemals in mehreren Formen weitverbreiteten Sippe 
der weiBen Lilie25).

DaB die Lilie auch im Libanon und Palastina auf relativ 
wenige Standorte zuruckgedrangt ist, durfte verschiedene Ursachen 
haben. Sehr wichtig ist jedenfalls wohl die Abnahme der Regen 
seit der letzten Pluvialzeit. In friiheren Zeiten uberzogen zweifel- 
los Walder die gróBten Teile Syriens un9 Palastinas, von denen

25) Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daB auch unsere palastinen- 
sische wilde Lilie sich ais eine besondere Form oder Varietat erweisen 
wird, wenn erst die Friichte beljannt sein werden. Nach den etwas 
hangenden Bliiten, den schmalen Stengelblattern und den ziemlich 
schmalen Blumenblattern zu urteilen, scheint sie eher zu der Variet;it 
peregrinum zu gehoren, ais zu dem Typus von L. candidum. Die im 
Herbarium des Berliner botanischen Museums liegenden Exemplare der 
wilden Lilie von Mazedonien und Euboea haben aufrechte Bliiten wie 
der Typus; die Form der Stengelblatter variiert aber bei ihnen von 
schmal lanzettlich bis eifórmig, wenigstens bei den mazedonischen Exem- 
plaren. Bei den wilden Lilien des Peloponnes und von Kreta scheinen 
wenigstens die unteren Bliiten zu nicken; die Exemplare von Kreta 
haben auch sehr verschieden breite Stengelblatter. Friichte liegen leider 
nicht vor.
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sich noch in historischer Zeit, teilweise sogar bis in die jiingste Zeit 
selber in Palastina Reste erhalten haben. Wir mochten annehmen, 
daB die Lilie urspriinglich eine wirkliclie Waldpflanze gewesen ist, 
wofiir die Tatsache spricht, daB sie in Tunis, Teneriffa und Italien 
in Waldern verwildert ist. Nachdem die Walder in Palastina 
gróBtenteils den Maquis Platz gemacht haben, hat sich die Lilie 
nur an einzelnen, besonders bcgunstigten, d. h. die Feuchtigkeit 
im Sommer bewahrenden und gegen starkę Besonnung geschiitzten 
Stellen im Macjui halten kónnen. Es ist zu bedenken, daB die Lilie, 
zu den Spatbluhern (Mai, Juni) gehórt und einen langen, kahlen, 
gegen Durre ungeschiitzten saftigen Biiitenstandsstiel hat, der so- 
mit der Austrocknung im Hochsommer sehr stark ausgesetzt ist. 
Die Pflanze paBt also wenig in das jetzige Klima Palastinas, das 
sehr friih odcr sehr spat im Herbst bluhende Pflanzen verlangt, 
wie es ja auch bei fast allen Zwiebel- und Knollengewachsen da- 
selbst der Fali ist26 27).

DaB feuchte Stellen, wenigstens im Libanon, viel zahlreicher 
sind ais die Standorte der Lilie, ist sicher, und noeh mehr trifft 
dies zu fur den Amanus, Cassius, Taurus und die Gebirge Cyperns, 
wo sich ja auch noch heute viel Wald findet.

Wir miissen daher wohl noch einen zweiten wichtigen Faktor 
des Aussterbens der wilden Lilie hinzunehmen, und das ist deî  
schlimmste Feind aller auffallenden Pflanzenformen, namlich der 
Mensch. Nicht nur durch die Vernichtung der Walder seit Jahr- 
tausenden und durch das Verbrennen der Straucher hat der Mensch 
die natiirlichen Standorte der Lilie wie auch vieler anderer Pflanzen 
des Orients vernichtet, sondern, weil nun einmal die Lilie eine so 
beliebte Schmuck- und zeitweise auch Kultpflanze war21), muBte 
sie besonders unter dem Zugriff des Menschen leiden. Ware der 
Siandort der Lilie in Galilaa nicht so versteckt, so ware er sich;ei7 
langst verschwunden, und wenn nicht in Palastina bald ein Natur- 
schutzgesetz den Standort schiitzt, wird das Vorkommen der wilden 
Lilie in Palastina bald der Vergangenheit angehóren und ebenso 
durfte es ihr an den nach F o n c k  ja sclion sehr dezimierten Stand- 
orten im Libanon ergehen. Bedenken wir, daB diese Gegeuden

26) DaB unsere aus Galilaa nach dem trockeneren Judaa gebrachten 
Pflanzen so spat und schwach zur Bliite gelangten, hangt wohl mit diesen 
Becjjirfnissen der Pflanze zusammen, und ebenso vielleicht auch die 
Tatsache, daB an ihrcm Fundorte in Galilaa so wenig bluhende Pflanzen 
gefunden wurden.

27) Es gibt zahlreiche Beweise dafiir, daB die Lilie sowohl bei den 
orientalischen Volkern des Altertums ais auch bei den Griechen und 
Rómern (bei letzteren auch ais Pflanze der Juno) mit griechisch-rómischen 
Sitten und ihrer Freude an Blumen hoch in Ehren gestanden hat. So 
sagt z. B. H e h n (1. c. 7 ed. p. 247), daB die Rosen und Lilien „unter 
dem Fest- und Blumenschmuck liebenden Volke der Griechen einge- 
biirgert, iiberall verbreitet und in Leben und Sitte verflochten“ seien. 
So werden damals sicher die Hirten und Bauern die Lilien auch zum 
Verkauf in die damals groBen und wohlhabenden Stadte gebracht haben. 
Auch die Tiirken waren groBe Blumenliebhaber und R a u w o l f f  fiihrt 
(1. c. p. 124) im 16. Jahrhundert zahlreiche Zierpflanzen der Garten 
von Aleppo auf.
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friiher, namentlich in der Rómerzeit, iiberaus stark bevólkert ge- 
wesen sind, ferner daB die Bewohner damals eine recht hohe 
Kultur mit griechisch - rómischen Sitten und ihrer Freude an 
Blumen besafien und daB sie dann mehrere Jahrhunderte hindurch 
(bis zym Einfall der Araber) Christen waren und ais solche die 
Lilie (wie noch heute im Libanon, nach Fon c k )  ais Wahrzeichen 
der Reinheit, Keuschheit und unbefleckten Empfangnis in den 
Kirchen der Jungfrau Maria darbrachten, so ist es verstandlich, daB 
die schon durch die Ungunst des Klimas geschwachte und an 
weiterer Verbreitung28 29) gehinderte Lilie sich nur in einigen wenigen 
letzten Refugien bat halten kórrnen.

II. Geschichte der Verbreitung der Lilie bis zur Neuzeit.

DaB Lilium candidum oder wenigstcns eine Varietat dieser 
Art im L i b a n o n  und N o r d - G a l i l a a  wirklich heimisch ist, 
geht, wie wir gesehen haben, daraus hervor, daB sic noch heute 
dort an zahlreichen Stellen unzweifeihaft wild vorkommt.

Bei allen anderen Fundorten der wilden Lilie ist das Indigenat 
entweder zweifelhaft, so in Griechenland, Mazedonien, Kreta, Tiir- 
kei, Persicn, oder so gut wie ausgeschlossen, so in Itaiien, dem 
westlichen Mittelmeergcbiet, Nordafrika, Kanaren.

Von Interesse ist nun die Frage, wann und wo ist die Lilie in 
Kultur genommen und wie und wohin hat sie sich verbreitet.

Das a l t e s t e  D o k u m e n t  e i n e r  L i l i e  besitzen wir in 
einer auBerordentlich charakteristischen und sogar recht naturalisti- 
schen Darstellung bliihender Lilienpflanzen auf einer in K n o s s o s  
auf Kreta ausgegrabenen Vase (s. Tafel 10 Fig. 4)2»), dereń Her- 
stellung in die Zeit des sog. Palaststieles, d. h. in die letzte Untejr- 
abteilung der mittel-minoischen Zeit, fallt. Da letztere etwa von 
2300 bis 1600 v. Chr. reicht, war also eine Lilie zweifellos ŝchon; 
im 17. Jahrhundert v. Chr. in Kreta bekannt.

Die Frage, was fur eine Lilie auf der Vase darg-estellt wird_, 
ist deshalb nicht so einfach zu beantworten, weil hier die Blumen- 
blatter deutlich zuriickgebogen sind, was nicht bei Lilium candidum, 
wohl aber bei den griechischen wilden Lilien wie L. chalcedonicum, 
Heldreichii und albanicum vorkommt. Da L. Heldreichii nur in 
Nord-Griechenland, L. albanicum noch nórdlicher in Mazedonien

28) Auch die naturliche Verbreitung der Lilie ist recht begrcnzt, 
da die Samen fur den Windtransport zu schwer sind, abgesehen davon, 
daB diese ais Wald- und Schluchtpflanze gegen Wind geschiitzt ist und 
die Kapseln den Tieren keinen Reiz bieten. Man muB daher wohl an- 
nehmen, daB die Lilie durch Samen fressende Vógel verbreitet wird, 
sei es, daB die Samen den Darm der Vogel passieren, sei es, daB manche 
Samen unverspeist den Vógeln entfallen. Ob vielleicht Ameisen die 
Samen verbreiten, muB noch untersucht werden.

29) Die Abbildung ist auch von W e s s e l y  (1. c. p. 183) wieder- 
gegeben, und findet sich ferner auch bei B u m i 11 e r , die Urzeit des 
Menschen (1914) p. 295.
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und Albanien vorkommt, wiirde nur die schóne groBbliitige zin- 
noberfarbene chalcedonische Lilie, die ja auch spater viel in Kultur 
genommen wurde, in Belracht zu ziehen sein. Sie findet sich wild 
bis zur Siidspitze des Peloponnes, ist aber von Kreta noch nicht 
wild bekannt geworden, auch nicht einmal verwildert. Aber der 
ganze Wuchs, die Anordnung und Form der Siengelblatter, die zahl- 
reichen und nur kurz gestielten, aufreeht stehenden Bliiten sprechen 
durchaus gegen die erwahnten Arten und fur Lilium candidutn, 
und da diese noch heute, wie wir oben sahen, auf Kreta wild: oder 
verwildert Yorkommt, so móclite ich unbedingt diese Art ais Modeli 
fur die Darstellung annehmen.

Ob die Lilie damals schon eine Oartenpflanze war, laBt sich 
natiirlich nicht feststellen; daB es zu jener Zeit auf Kreta schon 
Garten oder wenigstens kuitivierte Zierpflanzen gegeben hat, ist in 
Anbetracht der zu jener Zeit besonders hochstehenden minoischen 
Kultur anzur.ehmen, zumal wir ja wissen, daB damals ein reger 
Verkehr zwischen Kreta und Agypten bestand, und daB es in 
Agypten wahrend der 18. Dynastie, die um 1760 v. Chr. begann, 
ganz zweifellos Ziergarten gegeben hat30).

Ob die Lilie schon damals in Agypten kultiviert wurde, ist 
noch nicht zweifellos erwiesen; wenn sie dort vorkam, so war e,s 
nur móglich ais Kulturpflanze, denn es ist ausgeschlossen, daB 
sie bei ihren Anspruchen an Feuchtigkeit und Sonnenschutz sich 
ais wilde Pflanze in Agypten halten konnte. Es wird nun einei 
aus der Zeit der Pharaonen stammende Zwiebel mit einigen 
Blattern im Louvre aufbewahrt, von der L o r e t und P o i s s o n31) 
behaupten, daB es eine Lilienzwiebel sei. C h a m p o l l i o n  hat 
dem Fund die schriftliche Bcmerkung beigegeben: „fleur liliacee 
trouvee sur la poitrine de la momie d’ une jeune fille.“ P o i r e t  
hat zwar das Exemplar, freilich mit einem Fragezeichen, ais Scilla 
obtusifolia bcstimmt, aber L o r e t meint, daB nach den „ecailles 
comprimees du bulbe*' sowie nach der „formę et la disposition 
des ecailles du bulbe“ es tatsachlich die Zwiebel einer Lilie zu 
sein scheint. S c h w e i n f u r t h  halt dies freilich nach einer hand- 
schriftlichen Bemerkung im Berliner Herbar fur sehr fraglich, indem 
er bemerkt: „Wie kann man es wagcn, nach Zwiebeln und Blattern 
eine Liliacee zu bestimmen!“ Wir glauben aber doch, daB, falls 
die Bemerkung L o r e t ’ s betreffs der comprimierten Schuppen

so) Abbildungen von solchen Ziergarten mit Blumenbeeten sind in 
den Grabdenkmalern erhalten geblieben, und ferner auch ais Grab- 
beigaben Kranze mit Zierblumen, s. W o e n i g 1. c. p. 232. S c h w e i n -  
f u r t h , Uber Pflanzenreste aus altaegyptischen Grabem (Zeitsch. D. 
Bot. Ges. Bd. II (1884) p. 351 ff., der die Kranze und Blumen der Grab- 
beigaben untersucht hat, stellt ais kultivierte Zierblumen die yorder- 
asiatische Maivacee Alcoa ficifolia (p. 361) und eine Jasminum-Blume, 
yermutlich J. sambac fest, ferner auch ais wahrscheinlich kultiviert Del
phi ni um orientale (p. 358) und Chrysanthemum coronarium (p. 365), 
beides Pflanzen des óstlichen Mittelmeergebietes.

31) L o r e t  et  P o i s s o n :  Etudes de Botanique Egyptienne, I. Les 
vegetaux antiąues du Musee Egyptien du Louvre, in: Recueil de Travaux 
XVII (1895) p. 185.
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richtig ist, woran zu zweifeln kein Grund vorhanden ist, es sich nur 
um eine Art der Gattung Lilium handeln kann, da keine andere in 
Agypten oder Vorderasien vorkommende Gattung der Liliifloren 
derartige dickschuppige Zwiebeln besitzt. Auch gibt es in Agyp
ten keine groBere Liliiflore, die ais Zierpflanze einem Totcn beir 
gelegt zu werdcn verdiente, denn die groBbliitigen /m-Arten der 
Sektion Onocyclus kommen westlich der Sinaiwiiste nicht vor, und 
das stattliche Pancmtium maritimum bewohnt nur die Kuste, kommt 
also fiir Theben nicht in Betracht. Ist es aber ein Lilium, so kann 
es nur ein kultiviertes sein, und ais solches kommt fur jene Zeit 
nur L. candidutn in Frage, da damals Griechenland noch nicht 
der Kultur erschlossen war.

Auffallend ist freilich, daB noch keine bildliche Darstellung 
der Lilie aus dieser alteren Zeitperiode Agyptens bekannt ge- 
worden ist, aber es ist nicht ausgeschlossen, daB bei der damaligen 
Stilisierung aller Gegenstande die Kiinstler keinen Unterschied 
bei der Darstellung von Lotusblumen und Lilien gemacht haben, 
so daB vielleicht manche der bisher allgemein ais Lotusblumen 
angesehenen Bilder sich auf die Lilie beziehcn. Wenn z. B. beii 
der von W o e n i g (1. c. p. 65, fig. 46 u. 47) wiedergegebenen 
Damenvisite aus der Thebanischen Zeit, also ungefahr um 1600 
v. Chr., die festlich geschmiickten Damen sich selbst oder einander 
groBe lilienartige Blumen vor die Nase haiten (s. Tafel 11, fig. 1), 
so liegt es nahe, hier anstatt Lotus die Lilie anzunehmen; denn 
nach C o n a r d  (The waterlilies (1905) p. 142 u. 94) ist Nymphaea 
lotus fast geruchlos, und Nymphaea coerulea hat einen zwar ange- 
nehmen, aber schwachen Geruch. DaB auch S c h w e i n f u r t h  
ahnliche Gedanken gehabt haben muB, beweist seine handschrift- 
liche Bemerkung in seinem Exemplar von W o e n i g (p. 52) zu 
dem dort (Fig. 27) wiedergegebenen Papyrus- und Lotus-Ding- 
zeichen (s. Taf. 11, fig. 2), indem er zu letzterem bemerkt „nicht 
Lotus, sondern Lilie".

Aus einer spateren Periode, der Zeit der 25. Dynastie, also 
aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., hat FI. P e t r i e in Arts and crafts 
(Fig. 125) eine Bliite aus Memphis abgebildet, die L. K e i m e r  
(Oriental. Literaturzeit. 1925 p. 466) fiir eine Lilie ansieht, „da 
es wegen der glockenfórmigen, tulpenartigen Blumcnkrone mit 
ncbeneinander, nicht abwechselnd stehenden Blumenblattern keine 
Lotus (Nymphaea) sein" konne.

Sind die bisher angefuhrten Darstellungen in ihrer Dcutung 
ais Lilien immerhin zweifelhaft, so laBt sich ihre Kultur in Agyp
ten in der Spatzeit, ca. 500—400 v. Chr., mit absoluter Sicherlieit 
nachweisen. So spricht schon der griechische Arzt H i p p o - 
c r a t e s  (II 56 1), der im 5. Jahrhundert lebte, von dem Lilien- 
ól Agyptens, aber noch iiberzeugender ist ein im Louvre aufbe- 
wahrtes Relief32), das ein Lilienfeld darstellt, auf dem drei Frauen

S2) G. B e n e d i t e :  Un theme nouveau de la decoration murale 
des tombes neo-memphites in Fondat. Eugene Plot, t. XXV des Monuments 
et Memoires, publies par 1’Academie des inscriptions et Belles-Lettres 
en 1’honneur de C h a m p o l l i o n  1921/22.
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Lilien pfliicken, wahrend eine vierte einen Korb mit Lilienbliitein 
auf dem Kopfe tragt (s. Taf. 11, fig. 4). Links davon wird das 
Auspressen des atherischen Óles der Lilienbliiten mittels Aus- 
wringen eines Tuches dargestellt. Dic Lilienolbereitung findet 
sieli in gleicher Darstellung, aber etwas besser erhalten (Taf. li) 
fig. 5) noch ein zweites Mai. Dab die Lilienkultur zwecks Ól- 
gewinnung sich in Agypten lange erhalten hat, beweist die Angabe 
von D i o s c o r i d e s  (1. Jahrh. n. Chr.), dab aus Phonizien und 
Agypten die feinste Liliensalbe komme. Wenn G a l en (im 2. 
Jhrh. n. Chr.) von dem weiben Ó1 Agyptens, Alyimuw tkv.iov kevxóv 
spricht, so diirfte dies sich gleichfalls auf das Lilienol beziehen, das 
in der rómischen Kaiserzeit sich grober Beliebtheit erfreute.

Ein Schlaglicht auf die Vermengung der Begriffe Lotus und 
Lilie wirft die Hieroglyphen-Unterschrift des eben erwahnten Res 
lieffragments, indem sich hier zur Bezeichnung der Lilienbliite 
eine verkiirzte Schreibart des alten agyptischen Namens fiir die 
Lotusblume33 34) (sssn) findet. Dieses dem semitischen „schuschan" 
nahe verwandte Wort (auch sschn, sschschn, sschnai, seschnin ge- 
schrieben) war mindestens schon zur Zeit der 12. Dynastie, also 
Anfang des 2. Jahrtausends, fiir die Lotusblume im Gebrauch, 
wahrend der im 5. Jahrhundert wieder von H e r o d o t  ais agyp- 
tisch aufgefiihrte Name „Lotus11 nach S c h r a d e r  bei H e h n  
(1. c. 6 ed. p. 259) bisher im agyptischen noch nicht nachgcwiesen 
worden ist.

Interessant ist die Tatsache, dab ebenso wie das hebraische 
Wort „schuschan11 zu einem Frauennamen „Schoschanna11 (Su- 
sanne) geworden ist, das entsprechende agyptische Wort ais 
„Suschin11 schon in alter Zeit (auf einem Monument in Abydos, 
von M a r i e 11 e festgestellt) ais Frauen- und spater auch ais
Mannername gedient hat (Lor  e t  1. c. p. 115). Wenn, wie wir
sahen, das gleiche Wort spater, ais die Agypter die Lilie kennen 
lernten, auch der Name dieser Pflanze wurde, so beruht dies ent- 
weder auf direkter Ubertragung des fiir die Lotusblume gebrauchlichen 
Namens auf die ihr immerhin in mancher Hinsicht ahnliche Lilie31), 
oder auch auf Ubernahme des Namens gleichzeitig mit der Lilie 
von den benachbarten, in diesem Falle wohl semitischen Vólkern.

Dab das gleiche Wort sich noch lange in Agypten erhalten 
hat, beweist das Wort „schoschen11 der Kopten, der Erben der
agyptischen Sprache in der christlichen Ara. Es soli hier freilich 
nach arabischen Quellen (Loret 1. c. p. 115) nicht mehr die
Lilie oder die Lotusblume, sondern arabisch „Khazam11 genannte 
Pflanzen bezeichnen, aber mit diesem arabischen Wort werden

3S) B r u g s c h ,  Hierogl. demot. Wórterbuch IV 1314.
34 ) Ubertragung der Namen bekannter Pflanzen auf andere in irgend 

einer Hinsicht an sie erinnernde Pflanzen ist eine wohl bei allen Vólkern 
anzutreffende Erscheinung. Bei den Indogermanen findet sie sich nicht 
nur in Bezug auf wilde Pflanzen, besonders bei Waldbaumen, sondern 
auch bei Kulturpflanzen; siehe die zahlreichen von H o o p s in: „Wald- 
baume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum11 (1905) angefiihrten 
Falle.
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verschiedene Blumcn benannt. Wenn der Name auch im heutigett 
Agypten nicht mehr fur die Lilie gebraucht wird, so diirfte dies 
wohl seinen Grund darin haben, daB die Lilie dort schon lange 
keine Rolle mehr ais Zierpflanze spielt, wie sie z. B. auch nicht 
von M u s c h l e r  in Manuał Flora of Egypt. in der Aufzahlung 
der wichtigeren Zierpflanzen enthalten ist.

Hingegcn hat sich das Wort „susan" bei den jetzt arabisch 
sprechenden Bewohnern wohl erhalten, bezeichnet aber nicht die 
Lilie, sondern vor allem die ihr ziemlich ahnliche, von den Fran- 
zosen „Lis Matthiole“ genannte, durch weiBe grofie Bliiten aus- 
gezeichnete Amaryllidacee Pancratium maritimum3S) . A s c h e r s o n  
(Naturwissensch. Wochenschrift IX (1894) p. 310) gibt an, daO 
die Araber jetzt neben anderen Blumen auch groBbliitige Iris- 
Arten ais „schuschan" oder „susan" bezeichnen, und L o r e t  (1. 
c. p. 116) fiihrt arabische Quellen an, nach dencn spcziell eine 
blaubliihende Iris ais „blaue Sousan" bezeichnet Wurde. L o e w 
(FI. d. Juden II [1924]), der dasselbe angibt, zitiert einen Brief 
S c h w e i n f u r t h ’s, nach welchem die Wurzeln von Iris florentinn 
auf dem Drogenbazar Kairos „susan abiad" genannt werden36). 
DaB auch die palastinensischen Araber der Jetztzeit den Namen 
„susan“ nicht auf die Lilie beschranken, bezeugt T r i s t r a m  (The 
natur. hist. of. the Bibie 2 .ed. (1868) p. 462), wenn er sagty 
daB „the peasantry apply the word „Susan" to any billianfly 
coloured flower at all resembling a Lily, as to the tulip, anemone, 
ranunculus."

Ob der Name „susan" auch noch fur die jetzt seltener ge- 
wordcne Lotusblume in Agypten Verwendung findet, ist zweifel- 
haft. Im allgemeinen ist jetzt der arabische Name „nufar" die 
Bczeichnung der Lotusblume, aber auch der poetische Ausdruck 
„Arousat-el Nil" (Braut des Nils) findet sich. D e l i l e  gibt 
(Descript. de 1’Egypte, 1813) ais Name des weiBen Lotus „bischnin- 
el chansir" (=  Schwein), fur den blauen Lotus „bischnin el arabi" 
( arabisch) an. Nur F o r  s k a l  (Deser. anim. p. 148) gibt 
„schnin" ais modernen agyptischen Namen fur Lotus an, jedoch 
meint L o r e t (1. c. p. 116), es sei vielleicht ein Druckfehler fur 
baschnin, dem Namen fur das Rhizom von Nymphaea coerulea.

35) A s c h e r s o n  u. S c h w e i n f u r t h ,  Illustrat. de la Florę d’ 
Egypte (1887) p. 149, arab. sousan, (handschriftlich von S c h w e i n 
f u r t h  ssussen geschrieben), s. auch M u s c h l e r  1. c. p. 235. In 
Spanien heiBt die Pflanze „Azucena marina".

36) Dali die I r i s  audi spater mit der Lilie zusammengeworfen wird, 
zeigt das Bourbonische Lilienwappen und das Florentiner Stadtwappen 
(s. C h r i s t  1. c. p. 69), wo die sog. Lilie deutlich eine Iris darstellt; 
desgleichen die 5-Livres-Munzen von Louis XVI und die 5-Francs-Stiicke 
von Louis XVIII. und Karl X. von Frankreich. Sogar B u m i l l e r  hat 
noch in der 1914 erschienenen „Urzeit des Menschen" der oben be- 
sprochenen Lilien-Vase von Knossos auf Kreta die Unterschrift: Vase mit 
Irisblumen gegeben. C h r i s t  (1. c. p. 77) gibt an, daB noch in neuester 
Zeit eine groBbliitige Iris in Jerusalem unter dem Namen T i g e r l i l i e  
bekannt war.
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Bei der fast yolligen Gleichheit des semitischen Namens der 
Lilie (bezw. der lilienartigen Gewachse) und des altagyptischen 
Namens der Lotusblume liegt dic Frage nahe, wem von beiden diie 
Prioritat gehort. Haben die Semiten das Wort von den Agyptern 
entlehnt, wie es von L o r e t  (1. c. p. 114), S p i eg  e 1 b e rg  (Kopt. 
Handw. p. 214), E r m a n  (Zeitsch. D. M. G. 46 p. 117) und 
Lów (1. c. p. 163 Anm.)) angenommen wird, oder war das Um- 
gekehrtc der Fali.

Ersteres ist wenig wahrscheinlich, denn, wenn man die Ent- 
stehung des Wortes seitens der Semiten von den Agyptern an- 
nehmen wollte, so wiirde das heiBen, daB die Semiten ent- 
weder vorher kein Wort fur die Lilien oder lilienartigen Ge
wachse gehabt haben, oder daB dieses Wort durch das agyp- 
tische verdrangt wurde. Beides ist aber kaum dcnkbar, denn 
warum sollten bei dem Wortreichtum der semitischen Sprache 
gerade die schonsten, auffallendsten und wohlriechendsten Pro- 
dukte der Pflanzenwelt namenlos geblieben sein? Und wenn
sie einen Namen hatten, warum sollte er gerade durch den 
agyptischen Import eines dort etwas ganz andcres bedeutenden 
Namens verdrangt worden sein? Gab es doch damals gewiB ebenso 
wie noch heute eine Form von Nymphaea coerulea37) in Palastina, 
auf die der agyptische Name hatte iibertragen werden kónnen. 
Auch war der kulturelle EinfluB Agyptens auf die yorderasiatische 
Welt nicmals ein besonders starker, und auch der politische Ein
fluB beschrankte sich eigentlich nur auf zwei kurze Perioden 
wahrend der 18. und 19. Dynastie, im 15. und 13. Jahrhundert, 
und auch diese hinterlieB nur geringe Spuren in den von Agypten 
beherrschten Kiistenlandern; die spatercn Einfalle der Agypter 
brachten es nicht mehr zu langer daucrnden Eroberungen (6. 
Jahrh.).

Die andere Annahme, daB der Name „schuschan“ von den 
Semiten gleichzeitig mit der Lilie nach Agypten kam und dann dort 
auf die Lotusblume iibertragen wurde, wird schon dadurch wider- 
legt, daB, wie wir sahen, der entsprechende Name fur die Lotus- 
blumc dieser schon wahrend der 12. Dynastie anhaftete, also zu 
einer Zeit, die vor dem Eindringen der ersten semitischen Hyksos- 
stamme in Agypten lag. Auch kann man bei der groBen bis in die 
friiheste Zeit rcichenden Bedeutung des Lotus sowohl im Kult ais auch 
im Wirtschaftsleben (die Knollen dienten zur Nahrung, die Samen 
zur Brotbereitung) unmoglich annehmen, daB die Agypter in den 
friiheren Zeitcn kein eigenes Wort fur diese Pflanze gehabt haben, 
oder daB ein solches durch ein eingewandcrtes sich habe verdrangen 
lassen.

Die einzige Móglichkeit ist demnach, anzunehmen, daB das 
Wort „schuschan“ oder ein ahnliches urspriinglich ais Bezcich- 
nung lilicnahnlicher Blumen den gemeinsamen Vorfahrcn der Agyp
ter und Semiten eigen war oder wenigstens beiden Sprachstammen

S7) E i g , A. second contrib. to the Knowl. of the Florę of Pal.
(1927) p. 1.
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angehórte. Demnach mussen die Agypter es aus ihrer ursprung- 
lichen asiatischen Heimat mitgebracht haben, und es dann im Nil- 
lande auf die dort vorgefundene und besonders haufige Lotusblumc 
iibcrtragcn und fixiert haben, wahrend die nach Norden wandern- 
den Semiten im syrisch-palastinensischen KiistengeDiete ais sie die 
dort wachsende besonders auffallige Lilie antrafen, den Namen 
hierauf spezialisiert haben.

Wie wcit die Spczialisierung des Namens „schuschan“ auf die 
Lilie im semitischen Sprachgebiet vorgedrungen ist, lafit sich noch 
nieht angeben; es ist aber anzunehmen, dafi sie Schritt gehalten 
hat mit der weitercn Vcrbreitung der Lilienkultur. Es blieb also 
vermutlich iiberall dort der Name vorzugsweise oder ausschliefi- 
lich an der Lilie haften, wo diese sich ais beliebte Zierpflanze 
eingeburgert hat, und wenn bis dahin auch andere Pflanzen so be- 
nannt worden waren, so mufite entweder fiir diese ein Ersatzname 
gefunden werdcn, oder es wurde der Unterschied durch einen Bei- 
namen festgelegt38) .

Wann die Spezialisierung des Wortes auf die Lilie sich voll- 
zog, wird sich wohl kaum je fcststcllen lasscn. Vor allem ist viel 
dariiber debattiert worden, ob das Wort in den Zeiten der Auf- 
zeichnung der Bibcl schon die Lilie bedeute.

A s c h c r s o n ,  K a u t z s c h  und C h r i s t  stehen hier imGegen- 
satz zu F o n c k  und L o w. A s c h e r s o n  schreibt in Naturw. 
Wochenschr. IX (1894) p. 242: es sei „wohl sehr zweifelhaft, ob 
der Dichter des Hohen Liedes cine bestimmte Liliaceen-, Ama- 
ryllidaceen- oder Iridaceen-Art gemeint hat“ , und ibid. p. 310: 
„Ich bin immer noch der Meinung, dafi schuschan oder schó- 
schanna ein allgemeiner Name fiir die schon und grób bliihenden 
Liliifloren war, keinesfalls bedcutete er speziell eine LU-iumart.“ 
Auch noch in der Synopsis III (1905) p. 174 sagt er, es sei „wenig 
wahrscheinlich, daB Lilium candidum mit der Lilie des Feldes 
(Schoschannah ha’ amaquim) des Hohen Liedes (2, 1) gemeint sei.

38) DaB der gleiche ProzeB auch sonst stattfindet, dafur seien die 
verschiedenen Beiworte der Lilie in der deutschen Sprache ais Beispiele 
angefiihrt (meist aus P r i t z e l  u. J e s s e n .  Die deutschen Volksnamen der 
Pflanzen (1882) entnommen): Lilium bulbiferum  =  Feuer-, Gold- oder 
Berglilie, Lilium martagon =  Calvarienlilie, llemerocallis — Taglilie, 
Anthericum liliago =  Gras- oder Alpenlilie, Erythronium dens canis = 
Zahnlilie, Iris germanica =  Blaulilie, Iris pseudacorus =  Gelb- oder 
Wasserlilie, Asphodeline lutea =  Goldlilie, Fritillaria imperialis =  
Kónigslilie, Colchicum auiumnale =  Herbstlilie, Polygonaium midłiflorum  
— Hundslilie, Convallaria majalis =  Liljen konvalljen (engl. Lily of the 
valley), Plałanthera bifolia  =  Nachtlilie, Caprifolium periclymenum  
Jericholilie.

DaB das mediterrane Pancratium maritimum  franzós.: Lis de Matthi- 
ole heiBt, wurde schon erwahnt; im altesten deutschen Herbar von Dr. 
R a t z e n b e r g e r  (s. K e s s l e r  1870 p. 85) wird diese Art Lilium  
maritium  genannt. Nymphaca alba, die im deutschen meist den weniger 
passenden Namen Wasser- oder Seerose fuhrt, heiBt englisch waterlily, 
franzósisch lis des elangs, und wird von Botanikern auch im deutschen 
ietzt haufig See- oder Wasserlilie genannt (s. Garcke III. FI. v. Deutschl.
7. Aufl. (1924) p. 24.
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K a u t z s c h :  Die heilige Schrift. 3. Aufl. II (1910) p. 360 
sagt beziiglich der Lilie im Hohen Lied: „Allen anderen Vor- 
schlagen gegeniiber hat die Lilie am meisten Wahrscheinlichkeit, 
nach dem Gebrauch aber besonders in 5, 13 und 7, 3, schwerlich die 
wcific eigcntliche Lilie, sondcrn eine der vielen palastinensischen 
Irisarten, wohl eine dunkle Schwertlilie.

C h r i s t  (1. c. p. 76) ist gleichfalls der Ansicht, daB unter 
der sosanna der Bibel eine Iris zu verstehen sei. Er sagt weiteir 
(1. c. p. 88): „Es fehlt an geniigenden Anhaltspunktcn, die Lilie 
des alten Testamentes auf ein bestimmtes Liliengeschlecht oder 
auf die weiBe Lilie im bcsonderen zu deuten." Wenn er iibrigens 
behauptet, daB die Iris in Palastina in solchen Mengen auftrate, 
dali man fast von //-/s-Formationen reden konne, so ist dies doch 
stark iibertrieben, da selbst die allein haufigen unscheinbaren 
Artcn Iris palaestina und Sisyrinchium keinen auffallenden Teil 
der Pflanzendccke Palastinas bilden. Jedenfalls trifft diese Be- 
hauptung, fiir die allein in Bezug auf die Bibel in Betracht kom- 
mendcn grofibliitigen Artcn (Section Onocyclus) nicht zu, selbst 
wenn W e t z s t e i n  (Rciseber. iib. Hauran u. Trachon (1860) 
p. 40) „eine faustgroBc dunkelviolette prachtvolIc Lilie (susan) 
[sicher eine Iris] im Siidosten des Haurangebirges zwischen Imtan 
und Enak zu Tauscnden gefunden“ zu habcn angibt.

H e i m (1. c. 3. Aufl. p. 216) halt die Lilie des Hohen Liedes 
fiir L. chalcedonicum und bulbiferum, oder noch wahrscheinlicher 
Fritillaria, indem er sich auf die Stelle von P l i n i u s  stiitzt: 
„cst et rubens lilium, quod Graeci v.ęivnv vocant“ . Die beiden 
angefiihrten L i 1 i e n kommen aber gar nicht in Palastina vor, 
und von Fritillaria nur F. libanotica, eine Art mit kleinen, wenig 
gefarbten Bliiten, die ais Zierpflanze nicht in Betracht kommt.

Um uns selbst ein Urteil bilden zu kónnen, was die Bibel 
unter „schuschan" versteht, ist es nótig, die verschiedenen Stellen 
des alten Testamentes, an denen dieses Wort vorkommt, etwas 
naher zu betrachten.

Es handelt sich
1) um lilienfórmige Verzierungen an den Kapitalen der Saulen 

des salomonischen Tempels (Kónige 7, 19 u. 22).
2) den lilienblutenfórmigen Rand des Ehernen Meeres (Kónige 

7, 26).
3) eine Stelle beim Propheten H o s e a  (14, 6), die besagt, daB 

Israel bliihen soli wie eine Lilie39) und Wurzeln schlagen wie 
der [Wald des] Libanon.

4) sieben Stellen im H o h e n  Lied.
5) 2 Stellen in J e s u s  S i r  a c h ,  namlich 50, 8 „wie eine schóne 

Rosę im Lenz, wie die Lilien am Wasser, wie der Weihrauch- 
baum zur Sommerzeit“ . Ferner 39, 18: „und gebet siiBen Ge- 
ruch von euch wie Weihrauch; bliihet wie die Lilien und riechet 
wohl“ .

89) Die ahnliche Stelle Jesaias 35, 1 bezieht sich nach K a u t z s c h  
nicht auf die L i l i e  (wie L u t h e r  iibersetzt), sondern auf C r o c u s .
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Die lilienartigen Verzierungen der Saulenkapitale werden von 
manchen Gelehrten nach agyptischem Muster ais Lotusblumen 
gedeutet, da sie aber von, einem Erzschmied aus Tyrus in Phó- 
nizien, dem Sohn einer jiidischen Mutter aus dem Stamm Naphtali 
oder Dan (letzteres nach Chroń.) verfertigt worden sind, so ist 
kaum anzunehmen, daB er sich agyptischer Vorlagen bediente, 
zumal da die vordcrasiatische Kunst recht selbstandig und ein- 
heitlich war und einer Beeinflussung durch Agypten wenig Rech- 
nung trug. Auch Irisbliiten passen weit weniger gut fur Kapital- 
verzierungen ais Lilien und erst recht nicht ais Rand eines groBen 
GefaBes. — Der Ausspruch bei H o s e a kann naturlich auf viele 
Blumenarten bezogen werden, paBt aber doch besser auf eine 
stattliche, schnell in die Hóhe wachsende Pflanze mit zahlreichen 
groBen Bliiten, ais auf eine einbliitige, relativ kurzstenglige Iris.
— Die Stellen in J e s u s  S i r a c h  deuten auf Feuchtigkeit liebende, 
wohlriechende, schón bluhende Pflanzen, was fur die Lilie zutrifft, 
nicht aber fur die Iris und andere Liliifloren Palastinas.

Was endlich die Stellen des H o h e n  Li e d e s 40) betrifft, so 
ist zu beriicksichtigcn, daB dieses aus verschiedenen Liedern be- 
steht, die (nach K a u t z s c h )  erst etwa im 3. Jahrhundert v. Chr, 
gesammelt worden sind, also zu einer Zeit, wo die Lilie ganz 
zweifellos im Orient schon weit verbreitet war. Wenn auch die 
drei Stellen, die nichts weiter besagen, ais daB der Liebste (2, 
16), die Liebste (6, 3) oder Gazellenzwillinge (2, 5) in Lilien 
weidcn, nichts bestimmtes aussagen, so kann man doch wohl be- 
haupten, daB die Vorstellung des Weidens unter Iris, Gladiolus, Nar- 
zissen oder gar Colchicum und anderer niederer Pflanzen bei weitem 
nicht so anschaulich, sympathisch und poetisch ist ais die, daB sie 
unter den groBen, wohlduftenden, viclbliitigen Lilien weiden. Aber 
7, 5, ein Weizenhaufen, umsteckt mit Lilien, pafit iiberhaupt nicht 
auf die andcren Liliifloren, die wie die Iris und die meisten 
anderen Gattungen im Friihling bliihen, oder wie die Colchicum- 
arten im Spatherbst und Winter, sondern einzig auf die zur Zeit 
der Weizenernte bliihenden Lilie; denn es handelt sich (s. 
K a u t z s c h  1. c. II p. 369 Anm. 1) um die Weizenhaufen auf der 
Dreschtenne, die noch heutzutage mit Blumen umsteckt werden.
— Auch die Stelle 5, 13 „Seine Lippen Lilien, triefend von fliissiger 
Narde“ kann sich wohl nur auf eine stark duftende Blume be- 
ziehen; die Iris-Artcn haben aber meist gar keinen und nur einige 
wenige Artcn cinen ganz schwachen Duft, die meisten andcren 
Liliifloren, darunter die Tulpen, Colchicum, Gladiolus etc. duften 
iiberhaupt nicht, so daB nur die H y a c i n t h e n  und N a r z i s s e n  
auBer der Lilie iibrig bleiben; die palastinensischen Arten dieser 
Gattung sind aber niedrige Pflanzen mit wenig auffallenden Bliiten; 
audi bliihen dereń zwei Arten (Narcissus tazetta und Hyncinthus

40) L u t li e r iibersetzt bei den angefuhrten Stellen das Wort „schu- 
schan“ irrtumlich mit Rosen, nur 7, 14 sagt er: „Die Lilien geben den Ge- 
ruch“, wahrend K a u t z s c h  diese Stelle iibersetzt: „Die Liebesapfel 
spenden Duft“, im iibrigen aber die Lilie zulafit, wenn auch nicht die 
weifie (s. oben).

Fedde, Repertorium, Beiheft LVI 13
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orientalis) viel fruher ais der Weizen geerntet wird. — Auch 6, 
2, vvo der Liebste in den Garten zu den Balsambeeten hinabsteigt, 
um sich am Sprossen des Weinstockes zu freuen und ura Lilien 
zu pflucken, paBt nur auf kultivierte Lilien, denn sowohl Iris ais 
auch Hyacinthen, Tulpen, Narzissen bliihen in Palastina, bevor der 
Weinstock sproBt, auch sind die Narzissen, Tulpen, Cotchicum, 
Gladiolus zu gewohnlich, die wilden Hyacinthen nicht schón ge- 
nug, und die einheimischen grofibliitigen Iris auf den schweren 
Gebirgsboden zu schwierig anzupflanzen, um ais Zierpflanzen 
kultiviert zu werden, wahrend die jetzt iiberall, besonders auf 
Friedhófen, angebaute Iris germanica damals noch nicht einge- 
fiihrt scin konntc.

Wie aus den angcfiihrten Uberlegungen ersichtlich ist, geniigt 
einzig und allein die weiBe Lilie allen in den verschiedenen Stellen 
der Bibel gcforderten Anspriichen, und deshalb muB ich mich ohne 
Vorbehalt der Ansicht L o w ’s (1. c. II p. 1) anschlieBen, wenn 
er sagt: „Ich halte daran fest, daB „sosanna" die Lilie meint, 
ebenso wie syrisch „susanta“ , das erst mit Zusatzen fiir Iris 
naher bestimmt wird“ , abcr er stiitzt sich hierbei nicht auf bo- 
tanische Erwagungen, sondern vor allem auf Zeugnisse und Gc- 
wahrsleutc aus der spateren jiidischen Literatur.

Von geringer Wichtigkeit fiir unsere historische Betrachtung, 
wann die Lilienkultur sich einbiirgerte, ist die Frage, was unter 
den Lilien des neuen Testaments, d. h. unter den in der Bergpredigt 
nach den Evangelien von Matthaus (6, 28) und Lucas (12, 27) 
genannten Lilien auf den Feldern zu verstehen sei, die ja nicht 
„schuschan“ , sondern griechisch „yglru  rnv  &yqov“ genannt werden. 
Es mag aber doch erwahnt werden, daB man wohl jetzt ganz ąll- 
gemein der Ansicht ist, daB die Lilie nicht gemeint sein konne; 
dagegen sind die Gelehrten in Bezug auf die gemeinte Blume der 
verschiedensten Meinung41).

Wenn wir nun auch die Lilie des Alten Tcstamcntes ais 
Lilium candidum festgestellt zu haben glauben, so sind wir doch 
leider in Bezug auf die Bestimmung der Zeit, wann die Lilie in 
Palastina in Kultur genommen wurde, nicht viel weiter gekommen. 
Denn selbst wenn die Kapitale von Salomos Tempelsaulen Lilien- 
verzierungen hatten, so geht daraus nicht hervor, daB die Lilie im
10. Jahrhundert v. Chr. schon kultiviert gewesen ist; denn es

41) T r i s t r a m  vermutet Anerrwne coronaria, C h r i s t  Iris, D ą l -  
tn a n Gladiolus, F i s c h e r - B e n z o n  Feuerlilien, L u n d g r e n  Asp/io- 
delus, L a g a r d e und wohl auf ihn fuBend W e s s e 1 y Lilium chalcedo- 
tticum, eine, wie wir sahen, in Palastina und Syrien iiberhaupt nicht vor- 
kommende Pflanze. Freilich sind manche Gelehrte der Meinung, daB 
Jesus keine spezielle Pflanzenart, sondern nur Blumen im allgemeinen im 
Sinne gehabt habe, was sich mit dem Wort v. q Lv o v , womit die ver- 
schiedensten Blumen bezeichnet werden, gut vertragt. Beim Hohen Lied 
ist zwar auch behauptet worden, es sei keine spezielle Blume gemeint; 
jedoch ist dies kaum anzunehmen, da die Lilie stets im Zusammenhang 
mit sehr konkreten Pflanzen (Narde, Wein, Balsam, Weizen) oder Tieren 
(Gazellen) genannt wird, und iiberhaupt die Abstraktion in jenen alteren 
Zeiten noch wenig entwickelt war.
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konnte ebcnsowohl eine wilde Lilium catididum Palastinas wic 
eine Vorlage aus Phonizien ais Modeli gedicnt haben. Und wenn 
das Hohc Lied von den Garten des Konigs Salomo sprieht mit scinen 
Lilien, so ist dies auch kein strenger Bewcis fiir die Lilienkultur 
in so fruher Zeit, denn nachweislich gehóren die im Hohen Lied 
sehr spat zusammengcfaBten Licdcr auch in ihrcr Entstchung einer 
viel jungeren Zeit an ais der Salomos.

Selbst wenn sieh mit Sichcrheit erweisen Iiefie, was wir nur 
haben sehr wahrscheinlich machen konnen, daB die Lilie in Agypten 
wahrend der thebanischen Pharaonenzeit des mittleren Reiches im
2. Jahrtausend v. Chr. schon in Kultur war, so wiirde daraus noch 
nicht heryorgehen, daB auch im benachbarten Palastina diese Kultur 
schon damals gepflegt worden sei; denn es ist sehr wohl móglich, 
ja sogar wahrscheinlich, daB Agypten die Lilie nicht direkt von 
Palastina und Syrien, sondern von Kreta crhalten hat, wo sie ja 
im 16. Jahrhundert, wic wir sahcn, schon bekannt war; denn diese 
Insel stand damals ebcnso wie Agypten auf der Hohe der Kultur 
und hatte direkte Vcrbindungen mit Agypten, wahrend in den 
vorderasiatischen Kiistcngebietcn, wie wir aus den Tel-Amarna- 
Bricfen wissen, die kanaanitische Bevólkerung unter zahlreichen 
machtlosen Duodezfiirsten stand und die kleinen enggebauten 
armlichcn Stadte, wie sie durch die Ausgrabungen erschlossen 
sind, kaum Raum fiir Ziergartcn bieten konntcn.

Hingegen diirfen wir wohl annehmen, daB die Lilie, wenn 
nicht zu Salomos Zeitcn, so doch einige Jahrhundcrte spater, 
zur Assyrerzeit, in Palastina und Syrien angebaut wurde, denn 
Assyrien konnte die Lilie kaum von cinem anderen Lande erhaltein 
haben ais von Syrien oder Palastina.

Aus A s s y r i e n  besitzt das Britische Museum eine schone 
Lilien-Abbildung, indem auf Tonplatten ein Garten dargestellt ist, 
auf dem nach R a w l i n s o n  (the five great monarchies of the 
ancient world I (1862) p. 440) „irregnlarly among the trees occur 
groups of lilies, sonie in buds, some in fuli bloom, all natural, 
graceful and spirited", und B o n a v i a  (The Flora of the Assyrian 
monuments (1894) p. 31) sagt von derselben Darstellung: „it is 
unmistakably and very truthfully delineated on Nr. 16 and 17 of 
the basement. It shows, that the sculptors of those days were well 
aequainted with the fine thing“ .

Da in Assyrien die Lilie nicht wild vorkommt42), ist anzu- 
nehmen, daB sie wahrend der Bliitezeit des assyrischen Rcichels 
im 9. und 8. Jahrhundert v. Chr. dort eine bcliebte Kulturpflanze 
gewesen ist.

Auch die Hauptstadt von Elam, S u s a ,  die im 7. Jahrhundert 
von dem Assyrerkónig Assurbanipal (Sardanapal) zwar zerstort

42) Die Móglichkeit, daB sie in den persischen Randgebirgen noch 
wild aufgefunden wird, ist zwar nicht ausgeschlossen, immerhin ist es 
auBerordentlich unwahrscheinlich, da wir sonst wohl schon sicher die 
eine oder andere Nachricht dariiber erhalten haben wiirden. Vermutlich 
ist das Klima dort doch schon zu trocken, ais dafi eine solche Feuchtig- 
keit liebende Pflanze sich dort im wilden Zustande hatte halten konnen.

13*
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wurde, spater aber wieder zur Bliite gclangte ais dic siidliche 
Hauptstadt des Perserreiches, soli (nach Stephanus von Byzanz 
und Eustatius43) ihren Namen der Lilie (susan) verdanken, und 
wird daher auch zuweilen ais „Lilienstadt“ bezeichnet. Da diese 
im sudwestlichen Randgebiet des Iran gelegene Stadt sehr weit 
von der syrisch-palastinensischen Heimat der Lilie entfernt gelegen 
ist, konnte es sich nur um kultivierte Lilien gehandelt haben, und 
man miiBte demnach annehmen, daB die Lilie zur Zeit der Griindung 
dieser uralten Stadt daselbst schon vorher in Kultur gewesen sei, 
was doch ein Widerspruch in sich selbst ist. Es ist daher anzu- 
nehmen, daB, — wenn iiberhaupt der Name Susa von einer Pflanze 
hergeleitet ist, — er sich auf ein dort einheimisches lilienartigeb 
Gewachs bezieht, móglicherweise auf eine I r i s ,  vielleicht auf 
die ais Zierpflanze so bckannt gewordene persische Iris susiana, 
die wild freilich bisher nur von Ispahan bekannt ist, einer Stadt, 
die betrachtlich weiter nordlich im iranischen Randgebirge gelegen 
ist. DaB die P e r s  e r ,  ais groBe Blumenliebhaber, die Lilienkultur 
beibehielten oder auch weiter ausdehnten, ist anzunehmen. C a r -  
p e n t e r  (in Scripture natural history 3. ed. [1833] p. 248) sagt 
z. B.: „The early Persians attached to it a peculiar sanctity“ ; auch 
bemerkt er mit Hinweis auf Sir R o b e r t  Ker  P o r t e r ‘s Beschrei- 
bung einer Skulptur im Palast der 40 Saulen in Perscpolisi: 
„Almost every one in the procession holds in his hand a -figurę 
like the lotos“ , wobei er diese Blume ais Lilie anspricht.44)

Uber die Verbreitung der Lilie weiter nach Osten sind mir 
keinc Angaben bekannt geworden; bei der von Westen nach Osten 
zunehmenden Trockenheit ist auch eine Ausbreitung der Lilien
kultur nicht sehr wahrscheinlich.

Nach dem feuchteren Westen hat hingegen die Lilie schon friih 
ihren gewaltigen Siegeszug angetreten.

Welchem Volk die Verbreitung der Lilie nach Westen zuzu- 
schrciben ist, laBt sich schwer feststellen. W e s s e 1 y meint, daB 
die Lilie nach Kreta wahrscheinlich durch die C h e t a  ( H e t i t e r )  
gekommen sei; aber es ist ja auch moglich, wie wir sahen, daB 
die Lilie in Kreta damals einheimisch gewesen ist. F o u r n i e r  
glaubt (nach B a r b e y ,  FI. Sard. Comp. (1885) p. 60), daB 
es die P h 6 n i z i e r waren, welche die Lilie in ihre Kolonien, 
und sogar bis zu den Balearen, eingcfiihrt haben. Da die Phonizier 
gute Gartner und Blumenliebhaber waren, und zu der Bliitezeit 
von Tyrus und Sidon die Lilie allcr Wahrschcinlichkeit nach 
schon in Vorderasien in Kultur genommen war, so ist die An- 
nahme, daB die Lilie sich durch die Phonizier verbreitet habe, 
wie so viele andere Kulturpflanzen, recht wahrscheinlich. Aber 
bestimmte Anhaltspunkte dafiir sind bisher nicht vorhanden. * 41

43) ad Dionysa 1073 s. Sprengel 1. c. Bemerk. t. 2 p. 368.
41) Unrecht hat er aber, wenn er in Bezug auf die Lilie von den 

„white flowers of the fields in Persia“ spricht, da dies weder auf Be- 
obachtung beruht, noch in Anbetracht der okologischen Anforderungen 
der Lilie und der klimatischen Verhaltnisse Persiens denkbar ist.
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In G r i e c h e n 1 a n d war die Lilie jedenfalls schon in friihcn, 
fast prahistorischen Zeiten bekannt, sei es nun, da!3 sie dort heir 
misch oder dorthin aus Asien eingefiihrt war. Die wichtigsten 
Daten fur Griechenland wic auch fur Rom seien hier angcfiihrt, 
wie sie z. T. schon in den Krauterbuehern der Renaissancezeit, 
teilwcise in C e 1 s i u s Hierobotanicon, teilweise bei neueren 
Schriftstellern, wie S p r e n g e l ,  F r a a s ,  L a n g k a v e l ,  Le nz ,  
H e h n ,  W e s s e l y  etc. sowie in den Handwbrterbuchern der 
klassischen Sprachen sich finden.

Schon H o m e r  spricht in der Ilias (13, 830) (urn 750 v. Chr.) 
von der Iilicnahnlichen (Itięióeig) (wohl besonders wcifien) Haut 
des Ajax, die Hektor mit seinem Speer zerfleischen will. — Auch 
bei H e s i o d (um 700 v. Chr.) findet sich dasselbe Wort keięior
— In der T h e o g o n i e  d e r  M u s e n  wird die Lilienstimme der 
Cykaden erwahnt ( H e h n  1. c. p. 248). — In einer Hymne auf 
Demeter (Mitte des 7. Jahrh.), einer Urkunde des altcleusinischen 
Dcmeterdienstes wird (V. 427) das reizende nyseische Gefilde 
geschildert, auf dem Persephone Rosen und Lilien (leięwr) pfliickte.
— Bei P in  d a r  (im 5. Jahrhundert) findet sich wiederum das 
gleiche Wort Isięior, und im selben Jahrhundert erwahnt H i p p o -  
c r a t e s ,  wie wir oben schon sahen, das Lilienól Agyptens. 
Im 4. Jahrhundert findet sich das Wort keięinr bei T h e o r  
p l i r a s t15) und am Ende des gleichen Jahrhunderts bei D i c a e -  
a r c h o s , einem Schiller von A r i s t o t e l e s  (s. L a n g k a v e l ) .  — 
Im 3. Jahrhundert spricht der Bukoliker T h e o k r i t  (idyll 23 
t. C a m e r a r i u s )  von einem schnell welkenden „weifien Krinon“ , 
kevxuvto y.ęh>ov, womit wohl auch nur die Lilie gemeint sein kann, 
und ein gleichzeitiger griechischer Papyrus enthalt ein Rezept fiir 
eine Mischung wohlriechender Ole, unter denen auch das S u 
s i n c r 6 1* 46) angcfiihrt wird.

Das griechische Wort Y.ęivov soli ursprunglich fiir verschie- 
dene lilienartige Gewachse gebraucht worden sein, nach F r a a s  
(1. c. p. 287) besonders auch fiir Iris. H e r o d o t  benannte auch die 
Lotusblume Agyptens mit diesem Wort und ob A r i s t o p h a n e s  
(Nubes V. 910) mit den Krinos-Kranzen Lilien meinte, ist nicht 
bewiesen. Spater aber scheint sich das Wort mehr und mehr auf 
Lilien spezialisiert zu haben, und heute bezeichnet es im Neu- 
griechischen sowie, wohl auf dem Wege iiber die altslavische 
Kirchensprache bei den slavischen Balkanvdlkern ais Krin die 
Lilie, und dies auch sogar bei den rumanisch redenden Walachen.

46) Er braucht das Wort freilich in sehr unklarer Verbindung mit 
der Narzisse, und aus seiner Beschreibung lafit sich nicht erkennen, welche 
Pflanze eigentlich gemeint ist. Wenn er freilich sagt, die Planze komme 
erst spat, nach dem Aufgang des Arktur (also im Herbst), zur Bliite 
(1. c. cap. 6, 8), so spricht das fiir eine im Herbst bliihende Pflanze 
wie Pancratium maritinum.

46) Das auch spater bei den Rómern haufig gebrauchte, auf das 
semitische „susan“ zuriickgehende Adjectiv „susinum“, das natiirlich 
nichts mit der Stadt Susa zu tun hat, wurde viel gebraucht. Es hat 
sich nach L or e t  (1. c. p. 115) sogar noch bis in die jiingste Zeit er- 
halten in dem Worte „Vinaigre susinat“ (Susineressig).
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Es soli mit dem altagyptischen Wort Krere (Mrere) zusammen- 
hangen, das, (auch krr, krri, hr, hrri, hll, gelesen) sich in ver- 
schiedenen Papyri findet, so im Papyrus Orbigny und im Papyrus 
Harris, der aus der Zeit Ramses III. stammt. Es bedeutet eine 
Blume, die unter den wohlriechenden Gartenblumen erwahnt wird 
(nach W e s s e l y  1. e.), also moglieherweise eine Lilie, da auBer 
Jaśmin kaum eine weitere wohlrieehende Blume damals bekannt 
war. Auch noch viel spater hat sich dies Wort erhalten, namlich 
im koptischen; in der siidkoptischen Bibeliibersetzung findet sich 
namlich neben dem griechisehen Lehnwort Krinon auch das Wort 
hrere, in der nordkoptischen hrere fiir die Lilie.

Es scheint also, daB sich ebenso wie im semitischen das Wort 
„schuschan“ , so im griechisehen das Wort „krinon“, im agyp- 
tischen das Wort „krere“ im Laufe der Zeiten immer mehr auf die 
Lilie spezialisiert zu haben.

Auch die Romer miissen fruh mit der Lilie bekannt geworden 
sein, denn sie findet sich auf alten rómischen Miinzen abgebildet, 
und zwar mit der Inschrift „Spes populi Rornani" (Leunis II 
p. 785). — Im 2. Jahrhundert v. Chr. wird von P o r c i u s  C a t o  
C e n s o r i u s  in seiner Schrift „de agricultura“ die Lilie ais lilium47 * * So) 
angefiihrt. — Im 1. Jahrhundert v. Chr. erwahnt H o r a z  (Od. 1, 
36, 16) die kurzlebige Lilie (breve lilium); auch gibt der zur Zeit 
Casars lebende V a r r o  in seiner Schrift de re rustica (1, 33) eine 
Anweisung, wann ein Lilienbeet (lilietum) anzulegen sei. Zur 
selben Zeit laBt V e r g i l  (Eleg. 10, 25) den Gott Sylvanus einen 
Kranz groBer Lilien tragen, und (in Aeneis 6, v. 709) summen 
Bicnen um die weiBe Lilie (lilum candidum) herum. — Bei 
P ro  p e r z  (4, 4 V. 25) wird durch eine silberne (argenteum) 
Lilie das Wohlwollen der Nymphe gewonnen, auch schreibt er 
(2, 3) „Lilia non domina sunt magis alba mea“. — C e l s u s  (5, 
21, 2) wiederum spricht von einer Liliensalbe (unguentum su- 
sinum).

Im 1. Jahrhundert n. Chr. befaBt sich vor allem P l i n i u s  
s e c u n d u s  ausfiihrlich mit der Lilie (21, 5 u. 11) sowie (13, 1 
(2), 11) mit der Liliensalbe (unguentum susinum) und dem Lilien- 
61 (lirinon); er gibt die erste ausfuhrliche und gut erkennbare Be- 
schreibung der Pflanze, die an Adel (nobilitate) der Rosę am nach- 
sten stehe und nach den gleichen Methoden gepflanzt werde, wie

47) Das lateinische Wort „lilium" soli nicht, wie friiher vielfach
(auch z. B. noch von H e h n )  angenommen wurde, von dem griechisehen 
Wort h e i ę t o r  herstammen, sondern beide sollen (nach Maillet, unab- 
hangig entstanden sein, und es wird (z. B. von E r m a n , Z. d. D. M. O.
46, 117) angenommen, daB aus dem altagyptischen Wort krere (hrere), 
koptisch rera, reri, nicht nur das griechische Wort v. qlvov sondern auch 
ketę tor  und Lilium abzuleiten seien. Wahrend von leirion wohl das 
dalmatinische Ljer fiir Lilie abstammt, hat das lateinische Lilium Mittel- 
europa erobert, teils direkt, teils in seiner italienischen Form giglio.
So heiBt die Lilie franzósisch lis, englisch lily, deutsch Lilie, aber in den 
Krauterbuchern und in den Volksbenennungen finden sich zahlreiche 
andere Formen, z. B. Lilje, Lilig, Gilge, Jilge, Ilge, Ille, Lylie, Lielge, 
Lilde, llieg, Gilg, Gylg.
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die Rosę. Nichts sei fruchtbarer, indem eine Wurzel oft 50 
Zwiebeln hervorbringe. Am meisten gelobt seien die Lilien von 
Antiochia und Laodicaea in Syrien, darauf folgę Phaselis, an 
vierter Stelle komme Italien. — Ungefahr gleichzeitig teilt C o 1 u - 
m e l l a  in seiner Schrift de re rustica (9, 44) mit, daB die wejBe! 
Lilie (candidum Lilium) fur die Bienen in Garten gezogen werde.

Der bis in die Renaissancezeit ais botanische Autoritat geltende 
D i o s c o r i d e s , der um die Zeit N e r o ’s lebte, aber griechisch 
schrieb, bespricht wiederum die Lilie ausfuhrlich (1. 3, 106); 
er gebraucht zuerst den Namen aqLvov (jaęikixóv fur eine Pflanze, die, 
wie er angibt, auch /.ripmrgenannt werde. Wenn er die Lilie ais 
Konigs krinon bezeichnet, so geht daraus hervor, daB er auch an- 
dere Krinonarten kennt. Dieses Wort wurde auch von den Juden 
in der Mischna (Lów 1. c. p. 70) ais „sosannah hamelech" (Kó- 
nigslilie) gebraucht, und mit Kdnig Salomo in Verbindung gebracht. 
D i o s c o r i d e s  bezeichnet die Liliensalbe ais A-eięivov oder
govGLvov, woraus hervorgeht, daB er Keięivov dem semitischen „suson" 
gleichstellt. Auch findet sich bei ihm angefiihrt, daB die Romer 
die Lilie Mhou/u (lilium) oder (>ćoa 'lo w w n ę  (Rosa Junonis) nennen; 
es ist dies ein Beweis, daB die Sagę, die Lilie sei aus Junos bedm 
Nahren von Herkules verschiitteter Milch entstanden, schon damals 
in Rom weit verbreitet war48). Auch erwahnt er auBer einem agyp- 
tischen auch einen Namen der Afrikaner fur die Lilie, ein Beweis, 
daB sie damals auch in Nordafrika eingefuhrt war. Ferner macht 
er viele Angaben iiber die Verwendung der Blatter, Wurzeln und 
Samen.

Im 2. Jahrhundert n. Chr. findet sich die Lilie bei G a l e n ,  
A p u l e j u s ,  N i k a n d r o s  erwahnt, im 3. Jahrhundert bei dem 
Geoponiker M a r t  i a l i s  (4, 22, 5), der anfuhrt, daB damals 
Rosen und Lilien unter Glas gezogen wiirden. Der Grammatiker 
A t h e n a e u s  (Deipn. 15, 27) beschaftigt sieli in zahlreichen 
Zitaten mit der Lilie. Er erwahnt unter anderm auch P h i 1 i n o s 
der sagt, daB tu v>qI vov auch k e ię io r  und tov genannt werde. (S. Spren- 
gel 1. c.) Der Kirchenvater C l e m e n s  A l e x a n d e r  sagt, daB Juno 
sich an der Lilie, Diana an der Myrte ergotze. A e l i u s  Lam-  
p r i d i u s  (9 u. 11) berichtet von den Teppichen aus Lilien, Rosen, 
Violen, Hyacinthen und Narzissen des Kaisers Heliogabal, der 
seine Gaste so in Blumen vergraben lieB, daB einige daran er- 4

4S) Nach C e l s i u s  (1. c.) hat schon der vor Christi Geburt lebende 
Dichter O v i d diese Sagę gebracht; sie hat sich dann bis in die Neuzeit 
erhalten, so wird sie wiederholt von dem Arzt N i k a n d r o s ,  der um 
150 n. Chr. lebte, in seinen A l e x i p h a r m a c a  406, ferner von 
A t h e n a e u s ,  einem Grammatiker, der um 200 in Rom lebte, viele 
Jahrhunderte spater findet sie sich in der Mitte des 10. Jahrh. verfafiten 
G e o p o n i c a  (II. 19) und dann wieder in den meisten K r a u t e r -  
b i i c h e r n ,  z. B. bei B o c k ,  F u c h s ,  D o d o e n s ,  L o b e l i u s ,  
C. B a u h i n ,  M o r i s o n  etc. Eine weitere Sagę besagt, daB Aphrodite, 
aus Eifersucht iiber die blendend weifie Farbę der Lilie, ihr das mann- 
liche Glied des Esels ais gelbes Pistill einsetzte (Nicand. alexiph. 406, 
id. apud Athenaeus, siehe auch S p r e n g e l ,  Erlauterungen zu Theo- 
phrast, p. 239).
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stickten; A e l i u s  S p a r t i a n u s  beschreibt sogar die Bettdecke 
aus Lilienblattern des Kaisers A e l i u s  Ver us .

Ende des 4. Jahrhunderts beschreibt der Geoponiker P a l l a -  
d i u s  in seinem Werke „de re rustica“ die Lilienkultur auf Beeten 
(lilietum) (3 ,21) und die Bereitung des Oleum liliaceum (6, 14), 
wahrend C l a u d r u s  de  S e r e n a  die Frau des Stilicho preist, 
da das WeiB ihrer Haut den Schnee und die Lilien iibertreffe. 
Der im 4. bis 5. Jahrhundert lebende P r i s c i a n u s  (4, 1) spricht 
von Lilienzwiebeln (liliaceus bulbus). Jm 5. Jahrhundert erwahnt 
M a r c e l  l u s  (7, 2) das Oleum susinatum. Im 6. Jahrhundert 
riihmt der Dichter und Bischof V e n a n t i u s  F o r t u n a l u s  unter 
anderen Wohlgeruchen wie Narcissus, Rosa, Viola, Nardus, Amo- 
mum auch Filium. Im 7. Jahrhundert erwahnt P a u l u s  A e g i n e t a  
die Filiensalbe, im 12. Jahrhundert riihmt der Erzbischof T h e o -  
p h y l a c t u s  von Bulgarien die Filie, indem er sagt: „Lilium 
candore splendidissinum odons fragrantiam habet.“

Auch bei den Juden verblieb die Lilie, selbst nach der Zer- 
storung des Tempels und dem Verlusc der Sclbstandigkeit, in 
hoher Bewertung19). So soli z. B. auf ciner der von den Makka- 
baern, oder wahrend des Aufstandes gegen die Romer (66—70 n. 
Chr.) gepragten jiidischen Miinzen eine Lilie dargestellt worden 
sein (Lów 1. c. p. 172). Die gegen Ende des 2. Jahrhunderts
n. Chr. entstandene Mi s c h n ą  bezeichnet die „Susannim" ais 
Blumen der Graber ( Lów 1. c. p. 167); auch im Targum, den 
Midrasch (4.—12. Jahrh.) und im Sohar (13. Jahrh.) wird die 
Lilie wiederholt erwahnt, freilich auch manchmal mit der Rosę 
vcrwechselt. Ib n  E s r a  (im 12. Jahrh.) gibt sogar eine Be- 
schreibung der Lilie. Jiidische Adelsgeschlechter fiihrten die Lilie 
im Wappen und auch ais Familiennamen ist die Lilie oder eine 
ihrer Zusammensetzungen haufig. Oberaus haufig ist aber die 
Verwendung der Lilie in Gleichnissen50) . Man kann wohl sagen, 
daB von allen Blumen die Lilie seit altersher den Juden am nach>- 
sten stand; erst in nachbiblischer Zeit wurde ihr durch die Rosę 
der Rang streitig gemacht. Da diese Blume auch in der Heimat 
der Juden heimisch ist, so diirfte sieli diese schon im Hohen Lied 
so gepriesene Blume recht wohl ais ein Symbol des Judentulms 
eignen51).

Fiir die friihe Verbreitung der Lilie in der Umgebung Pa- 
lastinas spricht auch, daB in dem Werke iiber die N a b a t a i s c h e  
L a n d w i r t s c h a f t  — (im petraischen Arabien) —, die im 2. 
oder 3. Jahrh. n. Chr. verfaBt wurde, auch die Lilie erwahnt wiird1.

Auch wahrend der a r a b i s c h e n  Z e i t  Vorderasiens blieb die 
Lilie dort bekannt. Die arabischen Schriftsteller beschaftigten sich 
freilich weniger mit der Lilie ais Zierpflanze; auch hatte sie ihren 
Wert ais Kultpflanze natiirlich ganz verloren; um so mehr #ber

19) Nach L e u n i s - F r a n k  (Synops. 1885 p. 785) schmuckten die 
Juden ihre Altare und Tempel mit Lilien.

60) Ausfiihrlicheres dariiber s. in L ó w ,  Flora d. Juden, Bd. II.
W) Dem stande die Lilie der Bourbonen um so weniger im Wege, 

ais es keine Lilie, sondern ci|e  Iris ist.
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befaBten sie sieli mit ihrer medizinischen Wirkung und ais 
Materiał fur Ól- und Salbeningredienzen. Auch gibt (nach Sprengel 
p. 218) A v i c e n n i a  an, daB das Mehl der Lilienzwiebel zu rein 
weifier Schminke verarbeitet werde. Dafi sich der arabische Name 
der Lilie „susan“ in der Form „azucena“ auf der iberischen Halb- 
insel eingebiirgert (und dort bis heute erhalten) hat, IaBt ver- 
muten, daB die Araber die Lilie dorthin gebracht haben. Bishejr 
sind keine Beweise dafiir vorhanden, daB die Lilie schon zu Rómer- 
zeiten dort eingefiihrt worden sei, obgleich dies an sich nicht unj- 
wahrscheinlich sein wiirde.

Wahrend im Orient und im heidnischen Altertum die Lilie 
im wesentlichen eine Zierblume war sowie ais Parfum- und Medi- 
zinalpflanze in Betracht kam, ihre kultische Bedeutung ais Blume 
der Juno dagegen gering war, so anderte sich die Sachlage mit 
dem Siegeszug des Christentums. Die Lilie wurde, vermutlich von 
der Wertschatzung der Blume bei den Juden ausgehend, das Symbol 
der Keuschheit und Relnheit sowie dann auch besonders der unbefleck- 
ten Empfangnis. So ist sie die Blume der heiligen Jungirau geworden, 
und heiBt noch heute in England die „Madonna lily“52). Besonders 
hat man sie daher bei Darstellungen von Maria Verkiindigung an- 
gebracht, wobei entweder der Erzengel Gabriel einen langstieligen 
Lilienblutenstand in der Hand zu halten pflegt, oder wenigstens 
eine Vase mit bliihenden Lilienstengeln angebracht ist (s. C h r i s t  
1. c.). Die erste derartige Darsteliung fand C h r i s t  in den Uffizien 
zu Florenz, auf der Verkiindigung von S i m o n e  M a r t i n i  und 
Li p  po Me mm i, die in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts 
lebten, wahrend er an friiheren Darstellungen 'der Verkiindigung, 
z. B. auch an einer Elfenbeinarbeit und einer Miniaturmalerei aus 
dem 11. Jahrhundert keine Lilie bemerkte. Seine SchluBfolgerung, 
(1. c. p. 71) daB die Lilie erst mit den Kreuzziigen nach dem 
Occident kam, ist aber unzutreffend. Spater wurde das Motiv 
unzahlige Małe wiederholt; C h r i s t  fiihrt z. B. von italienischen 
Malern des 15. Jahrhunderts an: F i l i p p o  L i p p i ,  L i o n a r d o  
da V i n c i ,  M a r i o t t o  A l b e r t i n e l l i 53}. Bei P i ę t r o  di  C o - 
s i mo  in den Ufficien tragt ein Heiliger eine Lilie, bei C a r l  o 
D o 1 c i hat die orgelspielende Cacilie machtige Lilien auf dem 
SchoBe. Auch die a l t e n  N i e d e r l a n d e r  u n d  d e u t s c h e n  
M a 1 e r wie Gebr. van Ey c k ,  van d e r  W e y d e n ,  F l o l b e i n  
d. A l t e r e ,  S c h o n g a u e r  liatten das gleiche Motiv mit Gabriel. 
In viel friiheren Zeiten schon war die Lilie ein chrislliches Symbol, 
so z. B. iiberreichte schon Ende des 5. Jahrhunderts ein Engel dem

62) Im Apostelofficiuin zur Osterzeit heifit es: „Deine Heiligen, 
o Herr, werden bliihen wie die Lilie und wie Balsamduft vor Dir 
sein“ ; und im Lobgesang zu Ehren des Heiligen Jungfrauen „Jesu, 
corona virginum“ wird der Heiland gepriesen, wie er einherschreitet 
unter Lilien, umringt von den Chóren der Jungfrauen. F o n c k 1. c. p. 
151 u. 152.

63) An einer B o t i c e 11 i 'schen Madonna (aus dem Jahre 1470) 
im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin tragen Engel die Lilien. (Msc. 
S c h w e i n f u r t  h.)
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Merowingerkónig C h 1 o d e w î g eine Lilie, ais er zum Christen- 
tum iibertrat, und spater (1179) wurde die Lilie (genauer ge- 
nommen die mit ihr verwechselte Iris) das W a p p e n  d e r  B o u r -  
b o n e n 51) . Auch die J u n g f r a u  von  O r l e a n s  erhielt das Lilien- 
wappen, ais sie in den Adelstand erhoben wurde ( H e h n  3. Aufl. 
p. 221). Im Jahre 1413 stiftete F e r d i n a n d  von A r a g o n i e n  
den Lilienorden, im Jahre 1546 P a p s t  P a u l  auch einen solchen, 
wahrend der letzte Lilienorden im Jahre 1814 von dem G r a f  en 
v on  A r t o i s ,  dem spateren Konig Ka r l  X., gegriindet wurde 
und erst 1830 zum Erlóschen kam.

Aber auch ais Z i e r p f l a n z e  erhielt sich die Lilie auch nach 
dem Untergang des rómischen Weltreiches; namentlich die 
K 1 6 s t e r pflegten diese schóne Blume in ihren Garten und zwar 
sowohl ais Zierpflanze, ais auch zu kultischen und medizinischen 
Zwecken. So wird sie z. B. in einem Entwurf zu einem Kloste^ 
garten im 9. Jahrhundert erwahnt.

Aber auch in nicht kirchlichen Garten wurde die Lilie im 
Mittelalter neben der Rosę gepflegt, und H e h n  hat sicher recht, 
wenn er (1. c. 3. Aufl. p. 221) ais Grund daiiir angibt, dab j,sie 
beide verhaltnismaBig leiciit zu ziehen seien und durch Duft und 
Farbę auch dem rohen Menschen imponieren". Die altesten An- 
gaben fur ihre Gartenkultur im germanischen Mittelalter finden 
sich im „Capitulare de villis imperialibus“ K a r l s  d e s  Gro ' Ben 
(70, 1) aus dem Jahre 812, sowie im Inventarverzeichnis der wohl 
in Lothringen gelegenen kaiserlichen Giiter Asnapium und Treola.

Sogar Lobgedichte werden auf die Lilie im Mittelalter ver- 
faBt, so von W a l a f r i d u s  S t r a b o ,  Abt von Reichenau, der im 
9. Jahrhundert lebte, (Hortulus XIV), der auf lateinisch (deutsch 
iibersetzt in S p r e n g e 1 s Geschichte der Botanik) die blendende 
WciBc und den Wohlgeruch der Lilie besingt. Aus dem 10. Jahr
hundert ist ein medizinisches Lehrgedicht im M a c e r  f l o r i d u s ,  
cap. XXI erhalten, wahrend zu gleicher Zeit C a s s i u s  B a s s u s  
S c h o l a s t i c u s  in den Geoponica vieles aus den alteren Schrif- 
ten iiber die Lilie zusammentrug, unter anderem auch Rezepte, urn 
die Lilie das ganze Jahr frisch zu halten, und um sie zu Ydrschie*- 
denen Jahreszeiten bliihen zu Iassen, oder um purpurne Bliiten zu 
erhalten, (wofiir iibrigens schon P 1 i n i u s (lib. XXI cap. 3) eine 
Methode kannte).

Auch aus dem 11. Jahrhundert haben wir eine Nachricht iiber die 
Lilie, be i S i me o n  S e t h i ;  zu Beginn des 12. Jahrhundertsfindetsie 
sich in den P h y s i c a d e r H e i l i g e n  H i l d e g a r d i s ,  Abtissin des 
Klosters auf dem Ruppertsbergc bei Bingen, und im gleichen Jahr
hundert behandelt P 1 a t e a r i u s die Lilie in seiner die medi
zinischen Drogen behandelnden Schrift „circa instans“ .

Wahrend bisher die medizinischen Schriften sowie auch die 
Pflanzenglossare sich fast ausschlieBlicli mit den Pflanzen, die im 
Altertum eine Rolle in der Medizin spielten, besonders den in den

bi) Schon vorher soli die Lilie auf orientalischen Stoffmustern dar- 
gestellt worden sein.
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Schriften von D i o s c o r i d e s  und G a 1 e n angefuhrten, beschaf- 
tigten, und so auch bezuglich der Lilie nur das altbekannte, richtige 
und falsche ducheinander wiedergaben, war der im 13. Jahrhundert 
lebende Dominikaner A l b e r t u s  M a g n u s ,  Bischof von Regens
burg, in mancher Hinsicht ein wirklicher Naturforscher, indem er 
in den 7 Buchern „de Vegetabilibus“ die selbst gesehenen Pflanzen 
schilderte, und dabei die erste brauchbare Beschreibung der Lilie) 
verfaBte. Im Gegensatz hierzu stiitzte sich im 14. Jahrhundert 
K o n r a d  von M e g e n b u r g ,  Domherr zu Regensburg, in seinem 
Buche der Natur, der ersten in deutscher Sprache verfaBten Natur- 
geschichte, in der auch (cap. 44) die Heilwirkungen der Lilie be- 
sprochen werden, im wesentlichen auf eine 100 Jahre friiher in 
Belgien verfaBte Vorlage (s. W i m m e r  1. c.).

Auch im 15. Jahrhundert erfahren wir nur wenig neues ii ber die 
Lilie, da die verschiedenen Ausgaben des O r t u s  s a n i t a t i s  
ebenso wie der C l a v i s  s a n a t i o n i s  des S i mo n  G e n u e n s i s  
aus dem 13. Jahrhundert nur die Angaben des Altertums wieder- 
holen, so daB A l b e r t u s  M a g n u s  eigentlich einen ganz isolierten 
Vorposten wirklicher Naturbetrachtung darstellt.

Erst mit dem Beginn der Buchdruckerkunst begann echte 
Naturbeobachtung sich zu entwickeln, und so weisen die alten 
K r a u t e r b i i c h e r  des 16. Jahrhunderts, die durchweg auch die 
Lilie behandeln, imrnerhin merklich naturwahrere Beschreibungen 
und teilweise ganz gute, zum Teil handkolorierte Abbildungen 
der Lilie auf.

So finden sich z. B. mehr oder weniger lange Beschreibungen 
der Lilie und meist auch Abbildungen bei B r u n f e l s ,  Bo c k ,  
(Tragus), R u e l l i u s ,  C o r d u s ,  F u c h s ,  M a t t h i o l i ,  D o 
do e n s , L o b e l i u s ,  D a l e c h a m p s ,  B e s l e r ,  Ra u w o l f f ,  
C a m e r a r i u s ,  G e r a r d e ,  T a b e r n a e m o n t a n u s ,  C l u s i u s ,  
J o h. und Cas p .  B a u h i n u s ,  de  Br y  etc., im 16. und Anfang des 
17. Jahrhunderts. Damals scheint aber die Lilie noch nicht sehr 
verbreitet gewesen zu sein, denn F u c h s  und D o d o e n s gebep 
an, daB sie nur „passim", also „zerstreut" in Kultur sei; imrnerhin 
rechnet C l u s i u s  sie nicht zu den „plantae rariores".56).

Wahrend R a u w o l f f ,  wie wir oben sahen, der erste war, der 
aus dem Orient (vom Bazar von Aleppo) eine Lilie getrocknet mit- 
brachte, ein fasciiertes Kulturexemplar, das er auch abbildete, (ko- 
piert bei D a l e c h a m p s ) ,  erhielt C l u s i u s ,  ais er noch in Wien 
lebte, Zwiebeln einer „Sułtan Zambach" genannten Liliensorte aus 
Konstantinopel, die sich auch, ais sie zur Bliite kam, ais eine weiBe 
Lilie, aber mit hangenden Bliiten, herausstellte, die dann ais Lilium 
peregrinum in der Literatur eine groBe Rolle spielte, und auch 
jetzt noch ais besondere Varietat von L. candidum angesehen wird. 
Abbildungen dieser Lilie finden wir bei C l u s i u s ,  L o b e l i u s ,

66) Wahrend die Aebtissin H i l d e g a r d  Lilim und Lylen, M e y e n -  
b e r g Lilią schreibt, heiCt die Lilie bei den deutschen Altmeistern der 
Krauterkundigen, wie B r u n f e l s ,  B o c k ,  F u c h s ,  wiss Gilgen, in 
Hortus Sanitatis weiC Lilien.
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D o d o e n s ,  De Br y ,  B e s l e r  (Hort. Eyst.), S w e e r t  (flori- 
legium 1612), H a y n e  (Arzneigewachse VII, 1821).

Im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Lilie natiirlich in allen 
groberen Werke.n bcrucksichtigt, aber neues kam nicht liinzu. Nur 
die Nomenklatur yergroBerte sich hierbei, da viele der kurzeń 
Besehreibungen friiherer Botaniker wieder zitiert wurden, und 
zwischen Narne und Beschreibung nicht unterschieden wurde. Die 
l a t e i n i s c h e  N o m e n k l a t u r  der Lilie war vor L i n n e  noch 
recht unbestimmt; so finden sich neben Lilitim canclidum ais Namen 
Lilium album uulgare, Lilium album florę erecto vulgare, Lilium 
album syriacum, Lilium album syr. rauwolfi, Lilium album pere- 
grinutn, L. album peregrinum alterum, Lilii albi pulchri et ignoti 
species, Lilium caule fasciato mullifloro, Lilium officinarum. Erst 
L i n n e ’s binare Nomenklatur rnachte der Verwirrung ein Ende und 
braehte Ordnung in das System, wenn auch noch viel spater die vor- 
linneischen Namen yielfach zitiert wurden.

Die n e u e r e  L i t e r a t u r  hal sich nicht mehr viel mit Lilium 
candidum befaBt, da diese wenig yariable Pflanze keine neuen 
Gesichtspunkte bot, und der Geschrnack der Garten sich von dieser 
relatiy steifenBlurne abgewardt hat, zumal nachdem die weit schóne- 
ren ostasischen Arten an ihre Stelle getreten sind; sie hat sich 
dagegen, wie so manclie altiiberlieferte, in den B a u e r n g a r t e n  
und auf F r i e d h o f e n  erhalten, und bildet auf letzteren zweifellos 
auch heute noch eine der stimmungsvollsten Pflanzen. Sie ist also 
nicht nur pflanzengeographisch, sondern auch kulturhistorisch eine 
Reliktpflanze im yollsten Sinne des Wortes, wird aber ais alteste 
Zierpflanze der Wełt in der Kulturgeschichte der Menschheit sich 
einen dauernden Ehrenplatz bewahren.

Anmerkung des Herausgebers:
Wahrend des Druckes der Arbeit Prof. Dr. W a r b u r g s  und seines Aufent- 

haltes in Palestina liefen bei mir noch zwei weitere Werke ein, die AufschluB 
iiber die Geschichte der Lil ie geben konnen:

Hermann P eters: Aus der Geschichte der Pflanzenwelt in Wort und Bild. 
Herausgegeben von der Gesellsehaft fur Geschichte der Pharmazie. — Mitten- 
wald, 1928, 176 pp. Mit zahlreichen Abbildungen.

Abschnitt 9. pp. 43—48 ist der Lilie gewidmet; ara Kopfe befindet sich eine 
stimmungsvolle Federzeichnung: Drei Lilien ais Zeichen der Unschuld auf einem 
Grabę Das Geschichtliche ist nur kurz behandelt, dafiir werden eine Reihe von 
Ausziigen aus Gedichten vom Altertum bis in die Neuzeit gegeben, die die 
Lilie betreffen.

Hermann F ischer: Mittelalterliche Pflanzenkunde (Geschichte der Wissen- 
schaften. — Geschichte der Botanik, II. Band). Verl. der Miinchtier Drucke, 
1929, 326 pp. Mit 70 Abb.

Dieses ganz yortreffliche Buch, ein geradezu klassisches Werk, erwahnt die 
Lilie auf p. 11 (Isidorus, Hrabanus, K. von Megenberg), p. 139 (Walahfried) und 
p. 194 (Heilpflanze im Mittelalterlichen Garten).

F. F e d d e .
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untf d e r  P fla n ze n g e o g ra p b isd te n  Forsdkim g  

in D eu fscb lan d . II.

Von
Prof. Dr. Friedrich Fedde.

Es ist mir ein.e auBerordentliche Genugtuung, feststellen zu 
kónnen, dafi mein Aufsatz vom vorigen Jahre eigentlich nirgends 
ernsieren Widerspruch, vor allen Dingen keinen „AnstoB“ auf 
der „Gegenseite", wenn ich mich so ausdriicken darf, erregt hat. 
Im Gegenteil, ich habe auf dieser sogen. „Gegenseite“ , fur die 
dieser Name garnicht paBt, unter Urnstanden mehr Verstandnis 
gefunden, ais bei den engeren Fachgenossen selbst. Unter letzteren 
habe ich bisweilen sogar solche gefunden, die einfach verzagt 
waren und anscheinend die Flintę ins Korn geworfen hatten. Das 
Verstandnis fiir meine Forderungen ist tatsachlieh auch bei den 
sogen. „Allgemeinen Botanikern" in hohem MaBe vorhanden, denn 
die Folgen der Vernachlassigung der Systematik fangen allmahlich 
auch ihnen an, auf die Nerven zu fallen, was ja ganz natiirlich ist; 
denn schlieBlich kann man Botanik doch besser an einem Objekt 
treiben, das man kennt, ais an einem solchen, dessen Kenntnis 
erst von anderen in Erfahrung gebracht werden muB.

Sehr bemerkenswert ist iibrigens die Meinung, die ich von 
ciner ganzen Reihe von Physiologen zu hóren bekam, daB es heut 
noch nicht so schlimm ware, denn sie selbst hatten eine geniigende 
systematische Ausbildung erhalten; schlimm wiirde die Angelegen- 
heit erst in der nachsten Generation werden, wenn sogar auch 
unter den Universitatslehrern, nicht nur unter den Hóheren Lehrern, 
solche auftreten wiirden, die tatsachlieh keine Pflanzenkenntnis 
mehr besitzen wiirden, weil sie nie die richtige Gelegenheit gehabt 
hatten, sieh solche zu erwerben. Ganz dasselbe habe ich iibrigens 
in meinem Aufsatz vom vergangenen jahr selbst yorausgesagt!

Die neuen Anregungen, von denen ich am Schlusse meines 
letzten Aufsatzes gesprochen hatte, sind also tatsachlieh gekornmen, 
und es kommen eigentlich noch alle Augenblicke neue, und zwar 
\or allem aus dem Kreise der praktischen Botaniker und besonders 
auch aus dem der Zoologen, wo die Sache mindestens ebenso 
schlimm zu stehen scheint.

Es mógen nun einige Bemerkungen und Anregungen, die an 
mich gelangt sind, folgen:
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Prof. Dr. D r u d e -Dresden bemangelt an meinen Ausfuhrun- 
gen, daB ich nur von den Universitaten spreche „ais wenn die ein 
Monopol der Botanik hatten. Die Technischen Hochsclnilen und 
Forstakademien spielen aber mit; Dresden hat sogar einen ho- 
tanischen Garten, grofier und besser ais Leipzig, und ein Herbarium 
mit botanisch-systematischer Bibliothek. Dann die landwirtschaft- 
lichen Versuchsstationen: hier werden die Pilzkrankheiten iiber- 
wacht und gebandigt. Wohin man den Mendelismus und seine 
Konseąuenzen zahlen soli, ist auch zweifelhaft; man zahlt Chromo- 
some am Mikroskop, aber treibt Rassemkunde in Garten und freier 
Natur. Diese Momente machen die altere Systematik (Herbarium) 
frischlebendig und vielseitiger. Es gibt eine neue Arbeitsteilung 
zwisclien beiden Hauptgebieten. Die Ókologie verbindet gleichfalls 
und hat die Zukunft fiir sieli; in Upsala ist dafiir ein eigenes 
(drittes) Ordinariat!*'

Den praktischen Kern der Angelegenheit trifft eine Zu- 
schrift von Prof. Dr. C l a u f i e n  in Marburg, der mir schreibt: 
„Die Botanik in ihrem gesamten Umfange kann heute von 
einem Einzelnen nicht mehr vertreten werden. Es ist deshalb 
mir unbegreiflich, daB man da, wo zwei Professuren bestehen, 
eine eingehen lafit. Schon in einem Institut von der GróBe des 
Marbtirger kann einer nicht gleichzeitig ein guter Verwaltungs- 
beamter, Lehrer un,d Forscher sein. Entweder die Verwaltung oder 
die Lehre oder die Forschung muB zuriicktreten oder ganz ver- 
nachlassigt werden. Ich teile durchaus Ihre Meinung, daB bei uns 
fiir Systematik und Pflanzengeographie mehr geschehen mtifite.“ 
Ich fiirchte nur, daB das, was Herr C l a u f i e n  hier so richtig 
anfiihrt, noch lange ein frommer Wunsch bleiben wird, denn die 
Not in unserem Vaterlande wird immer groBer!

Prof. Dr. W e t t s t e i n  aus Gottingen schreibt: „Ich stimme 
Ihuen in sehr vielen Punkten vo!lstandig bei, jedenfalls sind wir 
iibcr die Grundgedanken ganz einig, mit Ausnahme vieler Punkte 
im Aufsatz des Herrn L. G. aus Augsburg, die nicht richtig simd,“ 
Er wiirde mir gern personlich „ad ocu!os“ demonstrieren, was 
unter anderem die Ursachen des Niederganges der Systematischen 
Professuren sind. Er weist auch darauf hin, daB die Systematik 
in den Handen eines „Allgemeinen Botanikers" manchmal recht 
gut aufgehoben ist, was ich bei dem Sohn des beriihmten Vaters 
ohne weiteres glaube; dies stimmt ja auch mit dem iiberein, was 
ich oben gesagt habe, indem ich auf die Gefahr fiir die nachste 
Generation hinwies. Er bemerkt weiter sehr richtig: „Mit dem 
Schaflen von Ordinariaten ist es nicht getan. Damit etwas heraus- 
kornmt, muB auch die Arbeitsmóglichkeit da sein. Sonst gibt es 
noch traurigere Existenzen.‘‘ Er weist darauf hin, daB in Gottingen 
jetzt alle Disziplinen, vor allem auch die Systematik, zum Leben 
erweckt werden. konnen. „Wenn sich das Ministerium heute ent- 
schlieBen wiirde, die Etatmittel, Raume und Hilfskrafte fiir einen 
zweiten Ordinarius hier einzurichten, safie ich heute Nacht im 
D-Zug nach Berlin, um die zwcite Stelle durchzusetzen.“ Er
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weist dann die Vorwiirfe iiber die Besetzungsvorschlage von Seiten 
der „Physiologen“ , besonders die in dem L. G. gezeichneten Auf- 
satz zuriick. „Ich glaube, daB das Ministerium in den letzten Jahren 
gerade auf diese Gefahren fur die Systematik gerade von „physio- 
logischer“ Seite ófters aufmerksam gemacht wurde und zwar mit 
vielleicht eindringlicheren Griinden ais dres von der Systematik 
geschieht."

Es ist nun weifer ein Notschrei einer siiddeutschen Hoch- 
schule an mich gelangt. Der betreffende Ordinarius stimmt mit 
mir volIkommen iiberein, daB der Abbau eines Extraordinariates 
fiir Botanik nach dem anderen, dazu noch botanischer Stellen an 
technischen Hochschulen, wie in Karlsruhe, ein durchaus unver- 
standliches Vorgehen darstellt, das unsere Wissenschaft auf das 
allerschwerste schadigt. Jeder von uns wisse, daB ein B e b a u e n  
d e r  g a n z e n  b o t a n i s c h e n  W i s s e n s c h a f t  fiir den E i n -  
z e l n e n  heute g a r  n i c h t  m e h r  m ó g l i c h  sei. Es ist ein 
dringendes Bediirfnis, daB die ganze Botanik wie ein Mann zu- 
sammensteht, daB endlich weitere botanische Stellen an den Uni- 
versijaten errichtet werden oder doch wenigstens die abgebauten 
wieder aufgerichtet werden. Er versichert, daB er nur unter Auf- 
bietung der groBten Energie sein dortiges Extraordinariat aufrecht 
erhalten konne, daB dies aber bei neu eintretenden Vakanzen irnmer 
schwieriger werde, zumal ja leider auch in den meisten anderen 
deutschen Staaten immer mehr Extraordinariate abgebaut wurden. 
Auch die Beschaffung von Lehrauftragen fiir aussichtsreiche jiingere 
Botaniker wurden dadurch schwieriger gemacht, daB man auf den 
Abbau der Extraordinariate hinwiese und dazu erklarte, daB ja 
doch wohl bei Vorhandensein eines solchen besondere Lehrauftrage 
unndtig waren. Er weist auf die Verhaltnisse in Amerika hin und 
den dort iiberaiis regen wissenschaftlichen Betrieb bei mit unseren 
Verhaltnissen iiberhaupt garnicht zu vergleichender Spezialisierung, 
woraus klar zu erkennen sei, daB eine weitere Aufteilung des Lehr- 
stoffes dringendes Erfordernis ware. Fiir Lehramtskandidaten wird 
ein pflanzenphysiologischer Kurs gefordert; daneben werde Pflan- 
zengeographie gelesen und von dem selben Dozenten Palaeophyto- 
logie; an. beiden Vorlesungen nahmen 30—40 Hórer teil! Daneben 
gabe es noch einen Hydrobiologischen Kurs, sowie Spezialvorlesungen 
und andere Ubungen. So nahmen z. B. allein am Kursus im Pflanzen- 
bestimmen 50 Studenten teil. Er selbst habe in seiner Sommervor- 
lesung 300 Horer, miisse Demonstrationen im Garten und Exkur- 
sionen machen, habe einen Anfangerkurs mit 70, einen Mediziner- 
kurs mit 80 Teilnehmern und dazu taglich noch 30 Praktikanten 
im Institut. Wo solle nun auch noch in einem solchen Stundenplan 
die doch auch sehr wichtige Pflanzenpathologie eingefiigt werden? 
Und dazu gibt es an dieser Hoehschule noch ein Extraordinariat, 
das anderswo abgebaut ist! Wo sollen diese Herren ihre Zeit 
zu wissenschaftlichen Arbeiten hernehmen, die doch fiir ihr Fort- 
kommen ganz auBerordentlich wichtig sind und auf Grund dereń 
sie doch schlieBlich nur einen Ruf erhalten kónnen. Er schreibt:
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„Heute aber ist die Biologie in, einer Weise in aufsteigender Be- 
deutung, da1? es mir unverstandlich ist, wie man in Deutschland 
damit darauf antworten kann, daB man die Extraordinariate, die 
Arbeitsstellen abbauen kann!“ Er weist weiter darauf hin, daB er 
seine Wertschatzung systematischer und pflanzengeographisch-flo- 
ristiselier Forschung niclit nur selbst durch Arbeiten auf diesem 
Gebiete beweise, sondern auch seinei Schiller zum Teil derartige 
Doktorarbeiten machen lieBe. Auch sonst macht sieli dieser Herr 
in ganz besonderer Weise um die Fórderung floristisch-pflanzen- 
geographischer Forschung verdient, zum Teil auch durch Bean- 
tragung von Forschungsstipendien. Die ganze Frage bei der 
Deutschen Botanischen Gesellschaft zur Vcrhandlung zu bringen, 
sei ihm aber bisher leider miBlungen. — Ich selbst kann iiber 
letzteres leider allerdings nicht einmal ineine Verwunderung aus- 
sprechen; denn ware es gelungen, die Deutsche Botanische Ge
sellschaft zu einem Vorgehen in dieser Sache zu veranlasscn, so 
hatte ich ais „ganzlicher Privatmann“ nicht notwendig, mich hierum 
so zu bemuhen. Ich zweifle keinen Augenblick daran, daB die 
Deutsche Botanische Gesellschaft dazu viel geeigneter ist ais ich 
und daB sie viel mehr Aussichten hat, etwas zu erreichen. *

Auch eine Stimme aus der Ferne sei hier noch angefiihrt. 
Mir schreibt namlich Prof. H o s s e u s aus Cordoba in Argentinien 
folgendes, was vielleicht bei Manchem z. T. Widerspruch erregen 
wird: „Im Prinzip kann ich, der ich von Hause aus Physiologe bin, 
vollkommen Ihre Anschauung teilen, gehe aber weiter, da ich 
es fur ausgeschlossen halte, daB man wirkliche Botanik treiben 
kann, ohne eine systematische Grundlage zu haben. Manner wie 
P f e f f e r ,  die keine Freunde der Systematik waren, beherrschten 
diese in ihren groBen Ziigen vollkommen, .gerade weil sie ja selbst 
aus deralten Schulc hervorgegangen waren, die auf anatomisch-(ober- 
flachlich-)systematischem Kónnen der umgebenden Natur aufgebaut 
war. Wenn s. Zt. im botanischen Institut in Leipzig alle Stricke 
rissen und Pfeffer nicht schlecht gelaunt war, sagte er einem 
auch den Namen der Pflanze, nach der man ihn frug. — Ich 
bin fest davon iiberzeugt, daB an samtlichen deutschen Unicersitaten 
eine Zweiteilung des Ordinariates in Botanik erfolgen miiBte. 
łiierbei miiBte ein besonderes Gewicht bei dem systematisch- 
pflanzengeographischen Fehrstuhle auf Exkursionen gelegt werden, 
die ihrerseits in jeder Weise anregend auf die studierende Jugend 
wirken. Apotheker, Forstleute ohne griindliche anatomisch-syste- 
matische Kenntnisse sind ein Unding. Fur die Praxis ist dde 
Pflanzenkenntnis auch schon deshalb notig, um dem Laien nicht 
ais ,Nichtwisser‘ gegemiberzustehen. Denn dieser lachelt in seinem 
Innern doch nur, wenn ihm der andere iiberzeugend zu erklareu 
versucht, daB er sich nur mit den inneren Lebensvorgangen der 
Pflanzen beschaftige, der Name fiir ihn aber ,Schall und Rauch* 
sei. Aber auch sonst ist es gut, Lebewesen, seien es Tiere, seien 
es Pflanzen beobachten zu lernen, mit der Tendenz sie auf artliche 
Untcrschiede zu priifen, weil dadurch Sinn und Verstand ge-



scharft werden, ohne daB man deshalb in die unerfreuliche Begleit- 
erscheinung der Haarspalterei verfallen muB. Gerade diese schadet 
also der Sache reichlich und kann nur fur Sonderspezialisten in 
Betracht kommen. Deshalb ist es auch unangebracht, in einer Or- 
dinariatsvorlesung a 11 e Pflanzenfamilien zu berucksichtigen. Hierin 
mtiBte im allgemeinen der betreffende Ordinarius viel Takt besitzen, 
indem er das Uberflussige ausschaltet und dieses Gebiet den 
Privatdozenten iiberlaBt. Bedauerlich ist audi der Umstand, daB 
der ,trockene‘ Stoff nicht ,angenehmer‘ beigebracht wird; hierzu 
dienen Photographien und Lichtbilder, vor allem in natiirlichen 
Farben. — Auf der andern Seite schadet sich die Systematik auch 
selbst, indem sie dem wissenschaftlichen (oder auch Zufalls-) 
Sammler nicht die gebiihrende Stellung einraumt und dessen Mit- 
arbeit entweder nicht sucht oder sogar direkt ablehnt. Gerade diese 
Kreise sind es, clie fiir die Systematik etc. gediegene Propaganda 
machen kónnten, aber im Drang anderer Beschaftigungen darauf 
gerne verzichten, wenn sie vernachlassigt werden.“

Letzteres ist ein Hieb auf einen Herrn, der wie H. sagt, 
„prinzipiell nicht antwortet“ , eine Bemerkung, die iibrigens nicht 
ganz unrichtig sein diirfte; wenn ich auch persónlich nicht iiber 
unbeantwortete Briefe so sehr klagen kann, so weiB ich doch, daB 
haufig Anfragen auf wissenschaftlichem Gebiete gestellt werden, 
dereń Antwort lange auf sich warten laBt oder auch gar nicht 
kommt. — H. fahrt dann weiter fort: „Die Zunftleute haben sich 
im Lauf der Zeit aber auch selbst reichlich geschadet, indem sie 
ihre Tendenz, sich gegenseitig in allen moglichen Familien zu 
,verewigen‘ in vielen Fallen auf die Spitze trieben, was andererseits 
— wie ich weiB — viel boses Blut erregt hat. So racht sich an der 
Allgemeinheit der Systematiker auch in etwas eine gewisse Uber- 
schatzung einzelner.“ Auch an dieser Bemerkung ist leider viel 
Wahres!

Ich habe dann weiter die Zustimmung des bakteriologischen 
Instituts der PreuBischen Versuchs- und Forschungsanstalt fur 
Milchwirtschaft in Kieł erhalten, dereń samtliche Angestellte, so- 
wohl der Direktor, wie auch die Assistenten offenbar stark bo- 
tanisch interessiert sind.

Aus elnem ganz anderen Zweige der Wissenschaft stammt eine 
Zuschrift von Prof. Dr. R i c h a r d  K r z y m o w s k i  aus B r e s l a u ;  
er hat in einem kurzeń Aufsatze uber: „Ein neues Werk iiber 
Bodenbonitur“ (Landw. Jahrbiicher 1926 p. 179/189) einige Be- 
merkungen gemacht, die ebenfalls meine Behauptungen des vor- 
jahrigen Aufsatzes stark belegen. Er weist zunachst darauf hin, 
daB man bei Aufstellung von Klassifikationssystemen fiir Acker- 
land, Wiesenland, Weideland doch am besten geiibte Floristen 
oder Pflanzengeographen, die die betreffende Gegend genau 
kennen, mit heranziehen móchte. Denn es wurde bisher von den 
Landwirten zu wenig beachtet, daB man die Bodenbeschaffenheit 
und den Wassergehalt des Bodens, das lokale Klima usw. in der 
Regel nicht nach einer beliebigen Mehrheit von Pflanzen bettr-
Fedde, Repertorium, Beibeft LYI 14
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teilen kann, sondern daB man diese Dinge dureh Aufstellung be- 
stiinmter Pflanzenformationen (Pflanzenvereine) charakterisieren 
miisse. „Dazu gehóren nun allerdings nicht ganz einfach und leicht 
zu erwerbende floristisch-pflanzengeographische Kenntnisse. — Die- 
selbe Pflanze kann eben an verschiedenen Orten ganz verschiedene 
Boden kennzeichnen; umgekehrt tragt derselbe Boden in der Ebene 
wieder eine andere Pflanzenformation ais im Hugellande oder gar 
im eigentlichen Gebirge, usw. Die Zahl der Pflanzenformationen 
ist ungemein groB. Der Landwirt, der nur selten pflanzengeo- 
graphisch geschult ist, muB sich hier zur Unterstiitzung an den 
Botaniker wenden. Auch auf anderen Gebieten der Landwirt- 
schaftslehre, z. B. der Agrikulturchemie, hat man des ófteren die 
Empfindung, daB die Ergebnisse der Pflanzengeographie noeh zu 
wenig beriieksichtigt werden, so beispielsweise in der Frage der 
Kalkbediirftigkeit oder Kalkempfindlichkeit der verschiedenen 
Pflanzen.“— Nun aber schreibt K. weiter, und das ist ganz be- 
sonders bemerkenswert, denn aueh ich habe es, allerdings etwas 
milder, in meinem vorjahrigen Aufsatze geschrieben: „Noch ein 
weiterer Punkt verdient unsere Aufmerksamkeit. Die landwirt- 
sehaftlichen Studierenden werden in unserer Zeit wohl zur Ge- 
niige in Pflanzenphysiologie und ahnlichen Gebieten unterrichtet, 
aber von Morphologie und Systematik der Pflanzen verstehen sie 
oft sehr wenig. Ich habe bei den Landwirten der hiesigen Uni- 
versitat, und zwar nicht etwa bei beliebigen Studierenden, sondern 
gerade bei unseren besten, mehr ais einmal die Beobachtung 
machen miissen, daB sie iiberhaupt nicht wissen, was Poa annua, 
was ein Hiemcium, was Capsella bursa pastoris, was Calluna 
vulgaris ist. Mit anderen Worten, die Studierenden kennen nicht 
einmal unsere allergewohnlichsten Pflanzen. Wo soli die einseitige 
Beriicksichtigung der Pflanzenphysiologie und Vernachlassigung 
der Morphologie im Unterricht eigentlich hinfiihren? Was soli 
der Lehrer der Taxationslehre machen, wenn er an die Besprechung 
der den Boden kennzeichnenden Pflanzen kommt und die Horer 
iiberhaupt keine Pflanzen kennen? Soli der Betriebslehrer noch 
Botanik unterrichten? Hier zeigt sich wieder einmal der unheil- 
volle EinfluB von Moden in der Wissenschaft (Geringschatzung 
der Morphologie und Systematik). Ich habe selbst gelegentlich 
einer Sitzung auf diesen MiBstand im Unterrichte hingewiesen, 
aber bei meinen landwirtschaftlichen Kollegen kein Verstandnis 
dafiir gefunden.“

Ein anderer Fali aus der mehr „theoretischen Praxis“ ist 
ein Brief, den mir Dr. M a 11 f e 1 d ais Leiter der Pflanzengeo- 
graphischen Kartierungsarbeiten vorlegte, in dem ein Rektor aus 
Pommern iiber nicht geniigende Mitarbeit klagt; er schreibt: „Bei 
den jiingeren Lehrern, die im BewuBtsein ihrer biologischen Kennt- 
nisse auf Floristik glauben herabsehen zu diirfen, habe ich auf 
keinerlei Hilfe zu rechnen.“

SchlieBlich noch eine Bemerkung aus der pharmazeutisch- 
medizinischen Praxis, wie sie Dr. B. P a t e r ,  K l a u s e n b u r g ,
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in dem Bericht der II. internationalen Tagung europaischer Arznei- 
pflanzeninteressenten, 1928, Budapest, Seite 42 in seinem Vortrag 
„Uber einige Fragen des Arzneipflanzenwesens" anfiihrt. Er sagt 
namlich: „Die Heilpflanzeninteressenten sollten sich noch mit der 
Tatsache beschaftigen, daB die Arzte allgemein viel zu wenig Auf- 
merksamkeit den vegetabilischen Drogen schenken und allgemein 
nur chemische Praparate zu verordnen gewillt sind. Den Haupt- 
grund dieses allgemeinen Verfahrens sehe ich in dem Umstande, 
daB die A u s b i l d u n g  d e r  A r z t e  d i e  b o t a n i s c h e n  K e n n t -  
n i s s e vernachlassigt. Wiirden unsere Arzte die Arzneipflanzen 
besser kennen, dann wiirden die Arzte und nach ihnen auch die, 
Apotheker ein regeres Interesse unseren Heilpflanzen schenken. 
Es ware demnach wiinschenswert, wenn die Interessenten der 
Heilpflanzen eine Aktion inaugurieren móchten, daB die A u s 
b i l d u n g  d e r  M e d i z i n e r  in d e r  B o t a n i k  und insbesondere 
in der Kenntnis inlandischer Heilpflanzen ein gróBeres Augenmerk 
gewidmet werde."

Aber auch in der z o o l o g i s c h e n  W i s s e n s c h a f t  scheint 
es nicht besser zu sein. Hierfiir kann ich ais Zeugnis zwei Urteile 
anfiihren; zunachst das von Prof. Dr. H a s e , Dahlem, Biologische 
Reichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft. H. hat meinen vorigen 
Aufsatz mit Interesse gelesen und bemerkt, daB das, was ich uber 
den Riickgang der systematischen Botanik gesagt habe, auch volle 
Geltung auf dem Gebiete der Zoologie, insbesondere der Entomo
logie habe. „Ich kann Ihre Ausfiihrungen nur unterstreichen und 
unterschreiben. Wurde man in Ihrem Aufsatz an Stelle von Botanik 
,Zoologie und Entomologie' schreiben, so sind Ihre Ausfiihrungen 
auch auf mein Arbeitsgebiet voll zutreffend. Das Sparsystem der 
Regierung kann nicht scharf genug getadelt werden, zumal es ja 
kein Geheimnis ist, daB fiir alle móglichen und unmóglichen Dinge 
wie ,Sportbetatigungen, Ausstellungsunwesen' und dergleichen mehr 
recht erhebliche Mittel aus óffentlichen Quellen bereit gestellt 
werden." Er weist auf einen Vortrag hin, den er auf der zweiten 
Landesversammlung Deutscher Entomologen in Stettin gehalten 
hat, der sich in den Entomolog. Mitt. XVI 1927 No. 5 findet, und 
der den Titel hat: „Uber die Ausbildung in der angewandtem 
Entomologie", die anscheinend recht im argen liegt, da dieser 
Beruf eine ziemlich vielseitige Vorbildung erfordert, und da auch 
entomologische Kenntnisse im Hauptberufe in den verschiedensten 
Berufsgruppen notwendig sind. Interessenten mógen das Nótige 
dort nachlesen.

Ganz ahnlich auBert sich „Uber die Notlage der systematischen 
Entomologie mit besonderer Beriicksichtigung der Verhaltnisse in 
Deutschland und Reforinvorschlage“ Dr. Walter H o r n ,  der 
Direktor des Deutschen entomologischen Institutes in D a h l e m ,  
auf dem 3. internationalen Entomologischen KongreB in Zurich 
1925 (Bericht Band II Seite 53—69). Er selbst schreibt an mich 
ganz ahnlich wie der Vorige: es sei geradezu verbliiffend, wie die
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Not fur beide Disziplinen identisch sei! In eben erwahntem Vor- 
tra ge kann man g a n z  a h n l i c h e  K l a g e n  hóren, wie von m ir 
im v o r j a h r i g e m  T e i l e  dieses Aufsatzes. Nachdem er zunachst 
iiber die Not unserer Zeit gesprochen hat, „die das Anlegen von 
Sammlungen und Bibliotheken sehr schwierig macht, dafiir aber 
viele veranlaBt, mehr ais friiher bei ihrer Tatigkeit auf Geldver- 
dienen zu sehen, ist er der Meinung, daB friiher die systematische 
Entomologie zum gróBten Teil auf den Schultern von Liebhabern 
lag, die solange die Last tragen konnten, bis sie durch die Leistun- 
gen der Systematik so riesenhaft groB geworden ist, daB es an 
sich unmoglich ist, diese Hauptlast von Menschen tragen zu lassen, 
welche nur im Nebenberuf aus Liebe zur Sache tatig sein kónnen. 
Der zweite, in unheilvoller Weise diesen ersten Grund ais circulus 
vitiosus unterstiitzende Moment ist der ganze moderne Zug der 
Zoologie, welcher sich bei uns in Deutschland teils zielbewuBt, teiils 
automatisch der Systematik immer mehr entfremdet, um die grofien 
biologischen Disziplinen mit ihren gewaltigen Fragenkomplexen 
in Angriff zu nehmen. Die Propaganda fur die alles beherrschende 
Biologie, welche bereits in den Schulen einsetzt, spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Sie grabt automatisch der Systematik die letzten 
Saugadern ab. Mancher 15-jahrige Knirps weiB schon viel iiber 
die „veraltete Systematik" zu reden. Dabei muB ich zunachst vor- 
ausschicken, daB wir in Deutschland ebenso wenig wie anderswo an 
und fur sich einen Riickschritt in der Forschung fur Insekten haben. 
Im Gegenteil, immer mehr werden Insekten ais Untersuchungs- 
material in der generellen Zoologie benutzt; immer intensiver 
gestaltet sich die Erforschung der biologischen Fragenkomplexe 
iiber Insekten. Die generell-experementelle Entomologie bliiht immer 
mehr auf (Physiologie, Genetik usw.). Das alles geht aber auf 
Kosten der Systematik, von der gerade die entomologische in den 
Augen vieler deutscher Zoologen langst nicht mehr ais „volle“ 
Wissenschaft gilt. Scheinbar wiirde sich also zunachst einmal kein 
„Minus im Gesamtwissen" ergeben; aber es handelt sich dabei 
1. um die Schadigung derjenigen Disziplin, welche den anderen 
zoologischen Disziplinen bisher mehr gegeben hat ais irgend eine 
andere, mógen auch noch so viele generelle Zoologen den Wert 
der Systematik zu leugnen versuchen; 2. ist es ein langst be>- 
wiesener Satz, daB ein feines Uhrwerk auf die Dauer nicht laufen 
kann, wenn in ihm ein ganzes Raderwerk zerstórt wird; 3. gehóren 
sonderbarer Weise die modernsten Disziplinen der Zoologie in 
Deutschland gerade zu den Randgebieten der Zoologie, welche zum 
Teil sogar schon einer anderen Fakultat angegliedert werden 
konnten."

Ich schlieBe fur dieses Jahr meine Ausfiihrungen und hoffe, 
daB diese weiter der Sache niitzen werden. Ich ware dankbar fu r  
j e d e  N e u a n r e g u n g  a u f  d i e s e m  G e b i e t e .  Ich wiirde auch 
gern einmal Stimmen d a g e g e n  hóren und hier zu Worte kommen 
lassen, sodaB ich im nachsten Jahre mit weiterem guten Materiał 
dienen kónnte. F. F.



Zur Verbreitung der Yaleriana celtica L.
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Alpenflora.

Von
H. Melchior.

(Mit einer Yerbreitungskarte.)

Untersuchen wir die A l p e n f l o r a  hinsichtlich der Ve r -  
b r e i t u n g s m i t t e l  d e r  Sa r aen  u n d  F r u c h t e ,  so ergibt sich 
die recht bemerkenswerte Tatsaehe, daB in der alpinen Region die 
W i n d v e r b r e i t u n g  eine sehr wesentliche Rolle spielt. Mag 
nun der Grund dieser Erscheinung auf einer besonderen Anpassung 
der Pflanzenwelt an die hohere Windstarke und die gróBere Wind- 
wirkung in den Alpen beruhen oder mogę die starkere Wind- 
bewegung hi,er selektiv gewirkt haben, jedenfalls zeigt schon die 
rein prozentuale Gegeniiberstellung der anemochoren Pflanzen der 
Alpen und der Ebene deutlich dieses Dominieren. So hat V o g l e r  
(1901) die Schweizer Flora daraufhin untersucht und folgende 
Zahlenwerte festgestellt:

anemochor: 59 <y0 der alpinen Arten gegenuber 37,9 u/o der 
Ebenenpflanzen.

zoochor: 3,2 »/0 der alpinen Arten gegenuber 14,9 °/o der 
Ebenenpflanzen.

Fur die Pflanzenwelt der Schneestufe der Rhatisch-Leponti- 
schen Alpen stellt sich nach der Berechnung B r a u n - B l a n q u e t ’s 
(1913, p. 66) der Prozentsatz der Anemochoren sogar auf 62,5 »/<>. 
Einen noch starkeren Anteil haben die anemochoren Arten, bei der 
Besiedelung von Neuland in der alpinen Region. So stellte schon 
K e r n  er  (1871) an verschiedenen Gletschern der Zillertaler und 
Oetztaler Alpen fest, daB von den auf den Endmoranen sich 
findenden Pflanzen 75—80 % an Windverbreitung angepaBt sind. 
C o a z  (1886) verfo!gte am Rhonegletscher sehr genau die An- 
siedlung planerogamer Pflanzen auf den durch den Riickzug der 
Gletscher sukzessive freiwerdenden Giirteln. Aus seinen Fest- 
stellungen lassen sich folgende Werte fur die einzelnen Boden- 
streifen errechnen: 65,8 o/o, 72,9 »/o, 90,9 %, und 91,3 °/o. Hiermit 
stimmen auch die Beobachtungen von A r n o l d  (1896) am Jamtal- 
ferner und die von K l e b e l s b e r g  (1913) in den Oetztaler Alpen 
und in der Riesenfemer Gruppe uber das Vordringen der Vege- 
tation auf freigewordenem Gletscherboden iiberein.
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Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch bei der Gipfelflora. 
So haben S c h i b l e r  (1897) und B r a u n - B l a n q u e t  (1913 p. 
327) interessante Daten iiber die Besiedelung des in den Silvretta 
Alpen gelegenen 3410 m hohen Piz Linard publiziert und gezeigt, 
wie hier im Verlauf von 80 Jahren die Zahl der Bliitenpflanzen von 
1 auf 7 gestiegen ist. Die in dieser Zeit hinzugekommenen Arten 
sind durchweg anemochor. Dasselbe gilt von den 4 Pflanzenarten, 
die L i n d t  im Jahre 1872 auf dem Gipfel des Finsteraarhorns 
antraf.

Es liegt auf der Hand, aus diesen und ahnlichen Beobachtungs- 
tatsachen den SchluB zu ziehen, daB auch in der genetischen Ent- 
wicklung der Alpenflora die Windverbreitung eine sehr wesent- 
liche Rolle gespielt haben. muB, und m. E. wird dies in besonderem 
MaBe bei den postglazialen Wanderungen der Alpenpflanzen der 
Fali gewesen sein. Andererseits ist es jedoch auch klar, daB die 
Alpen infolge ihrer so mannigfaltigen Gestaltung einem derartigen 
Vordringen gewisse Hindernisse entgegengestellt haben und auch 
heutigentags noch entgegenstellen werden, wodurch die Wanderung 
nicht nur in bestimmte Bahnen gelenkt wird, sondern ihr auch be- 
stimmte Grenzen gesetzt sind. GewiB werden sich die einzelnen 
Arten je nach ihrer Ausbildung und ihrer verschiedenen An- 
passungsfahigkeit den Hindernissen gegeniiber auch recht ver- 
schieden verhalten, doch sind wir leider iiber die Art und besonders 
iiber den Umfang dieser Hindernisse bei den einzelnen Arten bisher 
recht wenig unterrichtet und es bestehen hieriiber mehr allge- 
meinere Vorstellungen ais positive Beobachtungstatsachen. Doch 
bin ich der Ansicht, daB bei der Arealgestaltung vieler Alpen
pflanzen gerade die Hindernisse in hohem MaBe beteiligt gewesen 
sind und daB erst durch einen Einblick in diese Verhaltnisse viele 
eigenartigen Verbreitungstatsachen ihre Erklarung finden werden.

Ein recht instruktives Beispiel, an dem sich einerseits die 
durch den Wind erfolgte Ausbreitung in postglazialer Zeit, anderer
seits aber auch die Wirkung von Hindernissen in Form von hohen 
Gebirgsriicken, groBen Gletschergebieten etc. auBerordentlich klar 
und deutlich erkennen laBt, stellt Valeriana celtica L. dar.

Mit der systematischen Gliederung und geographischen Ver- 
breitung dieser V. celtica hat sich erst vor kurzem V i e r h a p p e r  
(1925) beschaftigt und festgestellt, daB die Disjunktion des Areals 
in ein durch eine breite Liicke getrenntes gróBeres westalpin.es 
und kleineres ostalpines Areał zusammenfalU mit einer verschieden- 
artigen morphologischen Ausgestaltung. V i e r h a p p e r  gliedert 
daher die Art V. celtica L. in die ssp. pennina mit schmalerer Blatt- 
spreite, schlankerer Gesamtinfloreszenz und kleineren Bliiten. 
Achanen und Fruchtkelch und in die ssp. norica mit breiterer Blatt- 
spreite etc. Die erstere ist in ihrer Verbreitung auf die penninisch- 
grajischen Alpen beschrankt, die letztere findet sich óstlich des 
Lungau in Steiermark, Karnten etc. Die Richtigkeit dieser syste- 
matisch-pflanzengeographischen Befunde kann ich auch nach Durch- 
sicht eines viel reicheren Materials, ais es V i e r h a p p e r vorge- 
legen hat, vollauf bestatigen.



Zur Verbreitung der Valeriana celłica L. 215

Der Arbeit V i e r h a p p e r s  ist eine Verbreitungsskizze bei- 
gefiigt, auf der das ostalpine Areał recht gut dargestellt ist, wah- 
rend fur das westalpine Areał nur wenige Standorte eingezeichnet 
sind. Aufierdem ist der MaBstab der Kartę derartig klein, daB ge- 
rade die interessanten Einzelheiten gar nicht zurGeltung kommen. 
Eine zweite Verbreitungskarte in noch kleinerem MaBstab findet 
sich bei M ar ret .  Sie ist jedoch zu beanstanden, da — abgesehen 
von dem auBerordentlich rohen Eintragungsmodus der Verbreitungs- 
tatsachen — das westalpine Areał falsch eingetragen und unrichtig 
umgrenzt ist.

Im Jahre 1Q25 hatte ich Gelegenheit, die V. celtica ssp. pón- 
nina an verschiedenen, z. T. bisher noch nicht bekannten Lokalitaten 
im Monte Rosa-Gebiet zu beobachten und zu sammeln. Dies ver- 
anlaBte mich, die genauere Verbreitung der Art in den Westalpen 
festzustellen und kartographisch darzulegen, wobei sich recht inter- 
essante Tatsachen ergaben. Ais Unterlagen hierfiir dienten mir 
zunachst die Materialien folgender Herbarien*): Herbar des Bot. 
Mus. zu Berlin-Dahlem, Staatsherbarium in Miinchen, Herbier 
Boissier-Genf, Herbier Dełessert-Genf, Herbarium des Bot. Museum- 
Ziirich, Herbarium des Bot. Museum-Lausanne, Herbarium R. Mus. 
Florenz. Leider konnte ich das in Turin liegende Materiał nicht 
zur Einsicht erhalten. Ferner unterzog ich die sehr zahłreichen 
Exkursionsberichte, sowie floristischen und pflanzengeographischen 
Publikationen der in Frage kommenden Gebiete einer genauen 
Durchsicht, aus denen sich recht viele wertvolle Anhaltspunkte er
gaben. Gerade bei der in Rede stehenden Art lassen śich — abge
sehen von wenigen Ausnahmen — die Literaturangaben unbedenk- 
lich verwerten, da infolge der leichten Kenntlichkeit der V. celtica 
eine Verwechslung mit den anderen alpinen Vertretern der Gattung 
ausgeschlossen erscheint.

Im ganzen konnten so fur das westalpine Verbreitungsgebiet 
fast 150 Standorte festgestellt und auf der Kartę eingetragein 
werden. Es ist klar, daB mit diesen von mir ermittelten Lokalik 
taten bei weitem nicht alle tatsachlichen Standorte erfaBt sein 
kónnen, zumal da die in Betracht kommende Literatur auBerordent
lich zerstreut ist, doch glaube ich, daB die im Verhaltnis zur GroBe 
des Gebietes ziemlich hohe Żalił der Fundorte ausreicht, um ein ge- 
naueres Bild von der tatsachlichen Verbreitung dieser Art zu ge- 
winnen und gleichzeitig einen tieferen Einblick in ihre Aus- 
breitungswege und Ausbreitungsmoglichkeiten zu erhalten.

Standortsverhaltnisse und Hohenstufe.
Was zunachst die S t a n d o r t s v e r h a l t n i s s e  anbetrifft, so 

scheint V. celtica ssp. pennina kalkfreien Boden (Granit, Gneis) 
zu bevorzugen. In der Gran Paradiso-Gruppe wird jedoch auch 
haufiger Kalkuntergrund fur die Standorte angegeben (z. B.

*) Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle den betreffenden Herren fur 
die freundliche Ubersendung des Materials meinen besten Dank auszusprechen.
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F i o r i ,  Sched. nr. 366). Sie findet sich vor allem im Curyuletum, 
aus dem sie jedoch auch in andere Bestande iibergehen kann. Ich 
selbst habe sie im Monte Rosa-Gebiet am Col d' Olen zu vielen 
dicht zusammenstehend haufig auf flachen Felspłatten oder an 
grasigen Stellen der Felsblocke angetroffen, an Stellen, die nur mit 
einer diinnen, 3—5 cm hohen Humusschicht bedeckt waren.

Ais Begleitpflanzen habe ich an einer derartigen Lokalitat 
(artenarmes Curyuletum, Cimalegna bei 2875 m) notiert: Carex 
curvula, Senecio uniflorus, Leontodon pyrenaicus, Chrysanthemum 
alpinum und Achillea narta. An anderer Stelle (Cresta da Cima
legna, 2860 m) auBerdem Antennaria carpathica, Festuca Hallcri, 
Pedicularis Kerneri. An den nach O. N. O. exponierten, steilen 
Hangen des Corno del Camoscio kommt VaLeriuna celtica bei 2940 m 
sehr reichlich im Salicetum retusae vor. Die Begleitpflanzen*) 
sind hier folgende: *S,alix retusa, *Saxifraga oppositifolia, * Anten
naria carpathica, *Polygonum viviparum, *Erigeron uniflorus, *Bart- 
sia alpina, * Achillea nana, *Juncus Jacęuini, Luzula spadicea, Leon
todon pyrenaicus, Phyteuma pedemontanum, Elyna Bellardii, 
Festuca Haller i, Gentiana verna, Veronica alpina, Veronica belli- 
dioides, LLoydia serotina, Euphrasia minima, Saxifraga aspera ssp. 
bryoides, Sedum roseum, Poa alpina var. vivipara. Das Elynetum 
scheint V. celtica zu meiden, wenigstens habe ich sie im Monte 
Rosa-Gebiet in dieser Assoziation niemals angetroffen. In den 
Grajischen Alpen (Val de Cogne, Alpe Breuillet, 2400 m) hat 
W i l c z e k  (ex schedulis) sie an kurzrasigen Stellen in Gesellschaft 
von Primula pedemontana und Salix serpyllifolia vorgefunden und 
G u y o t  (1925 p. 51) beobachtete sie im Val Champorcher im 
Caricetum fimbriatae.

Hinsichtlich der H ó h e n s t u f e ,  in der V. celtica ssp. pennina 
vorkommt, ist zu bemerken, daB ihre Hauptyerbreitung zwischen 
21 CO und 3000 m liegt, so da8 diese Zahlen ais die mittlere untere 
und obere Hóhengrenze gelten kónnen. Verschiedentlich scheint 
die Maleriana auch noch tiefer yorzukommen. So erreicht der Mt. 
Colombo (Valgrisanche), auf dem H e n r y  (cfr. V a c c a r i  1911, 
p. 338) die Yaleriana festgestellt hat, nur 1840m und V a c c a r i  
(1911 p. 338) gibt ais niedrigste Lokalitat im Val Champorcher 
sogar 1800 m (Bois de Panosa) an. Auch im Val de Cogne scheint 
sie bis 2000 m hinabzugehen. Gelegentlich steigt sie sogar mit den 
Gebirgsbachen in die Taler hinab, so nach V a c c a r i  (1. c.) unter- 
lialb Valsavaranche (1500 m). Andererseits uberschreitet V. celtica 
yereinzelt auch die 3000 m-Grenze. Derartige, wohl durch besonders 
gunstige lokale Kliinayerhaltnisse erreichte Hóchststandorte sind: 
Capanna Linty bei 3000—3100 m (Val Gressoney) und die Becca 
di Nona, 3142 m (Valle di Comboe). SchlieBlich gibt V a c c a r i  
(1911, p. 37) ais hóchste Fundstelle den Antener-erzt-Haupt im 
Monte Rosa-Gebiet mit 3500 m an**) Hierzu ist jedoch zu be-

*) Die mit einem Stern versehenen Arten fanden sich in groBerer Menge vor.
**) Diese Angabe hat auch bei Schroter, Pflanzenleben der Alpen, 2. Aufl. 

p. 821, Aufnahme gefunden.
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merken, daB dieser nórdlich der Capanna Linty gelegene Punkt auf 
auf allen einschlagigen Spezialkarten mit 3365 m eingetragen ist. 
Wie V a c c a r i  (1. c. p. 21) angibt, glaubt er auf Grund eines 
Vergleiches mit der bei 3647 m gelegenen Capanna Gnifetti an- 
liehmen zu miissen, daB die Hóhenangabe auf den Karten zu 
niedrig ist. Eine direkte Hóhenmessung durch Vaccar i i  liegt 
jedoch nicht vor! Abgesehen von der Unsicherheit einer der- 
artigen Schatzung der Hóhendifferenz, glaube ich auf Grund eige- 
ner Kenntnis des Gebietes, daB V a c c a r i  mit dieser Hóhen- 
schatzung entschieden zu hoch gegriffen hat, zumal auch die dort 
gefundenen Pflanzen hierfiir zu sprechen scheinen. Es ist daher 
wohl das beste, bis zur einwandfreien Feststellung einer anderen 
Hóhenzahl an der auf den Karten eingetragenen Angabe (3365 m) 
festzuhalten, so daB auch vorlaufig diese Zahl ais Maximalgrenze 
der V. celtica zu gelten hat.

Geographische Verbreitung.
Uberblicken wir die Verbreitungskarte der V. celtica ssp. 

pennina, so lassen sich deutlich drei V e r b r e i t u n g s g e b i e t e  
unterscheiden:

1. Die Walliser Alpen (vom Gebiet des Saas-Tales bis zum
GroBen St. Bernhard),

2. Die Gran Paradiso-Gruppe in den Grajischen Alpen und
3. Die Ostseite des Mont Cenis.

Im Bereiche der Walliser Alpen treten zwei recht auffallende 
Tatsachen hervor. Was zunachst die Lagę der Standorte betrifft, 
so befinden sich, wenn wir vorerst das Saas-Tal auBer Betracht 
lassen, die zahlreichen Standorte fast ausschlieBlich auf der Siid- 
seite des von Ost nach West streichenden Walliser Hauptkammes 
(Schweizeriscli-italienische Grenze), wahrend nur ganz wenige 
Fundstellen sich auf der Nordseite und zwar in nachster Nahe des 
Hauptkammes befinden. Dieser Hauptkamm, der vom Monte Moro- 
PaB iiber Monte Rosa — Lyskamm — Breithorn — Matterhorn — Mt. 
Collon—Mt. Gele bis zum Gr. St. Bernhard sich erstreckt, verlauft 
durch auBerordentlich stark vergletscherte Gebiete und fast aus
schlieBlich in einer Hohenlage von 3000—4600 m. Die einzigen 
Punkte, an denen er wesentlich unter die 3000 m-Linie sinkt, sind 
der Monte Moro-PaB (2862 m), der Col de Fenetre (2786 m) und 
die vier nahe beieinander liegenden Passe im Gebiet des Gr. S t 
Bernhard: Col de Menouve (2753 m), Col Borasson (2649 m), 
Col du Gr. St. Bernard (2473 m) und Col de Fenetre (2699 m). 
Es zeigt sich nun, daB die auf der Nordseite befindlichen Stand
orte der Valeriana in nachster Nahe dieser Passe liegen. Es liegt 
daher die Vermutung nahe, daB es der V. celtica nur an diesejn 
Stellen moglich gewesen ist, den sonst fur sie unpassierbarep 
Grenzkamm zu iiberschreiten.

Eine Bestatigung dieser Vermutung bieten die Verbreitungs- 
tatsachen im Val d’ Ollomont und in den ihm auf der Nordseite ent- 
sprechenden Talern Val de Bagnes und Valsorey. Alle drei Taler
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sind botanisch recht gut bekannt: Das Val d’ Ollomont vor allem 
durch B e a u v e r d  (1903) und G u y o t  (1921), das Val de Bagnes 
durch J a c c a r d  (1892/93 und 1900), C h o d a t  (1892 und 1895) 
und B e a u v a r d  (1903), das VaIsorey durch die eingehende 
pflanzengeographische Arbeit G u y o t ’s (1920). Im nórdlichsten 
Abschnitt des Val d’ Ollomont ist V. celtica ziemlich haufig und 
in einer Hóhenlage von 2400 bis 2800 m stellenweise massenhaft 
anzutreffen. Den Ubergang nach Nordosten ins Val de Bagnes ver- 
mittelt der breite, 2786 m hohe Col de Fenetre, der auf beiden 
Flanken ziemlich allmahlich ansteigt und nur auf der Nordseite 
schwach vergletschert ist. Gegen Nordwesten zum Valsorey stellt 
sich der nach beiden Seiten hin schroff abfallende und bis 3500 m 
hohe Kamm der Luisette entgegen, dessen niedrigster Punkt bei 
3113 m liegt und der auBerdem auf seiner Nordwestseite recht 
stark vergletschert ist. Nach den topographischen Verhaltnissen 
in diesem Gebiet ist eine Uberschreitung des Grenzkammes durch 
die V. celtica nur nach Nordosten hin uber den Col de Fenetre ins 
Val de Bagnes zu erwarten. Und tatsachlich ist die Valeriana hier 
bei Gde. Chermontane (cfr. J a c c a r d  1895 p. 180) festgestellt 
worden, wahrend sie im Valsorey vollkommen fehlt. Auch in den 
óstlich anschlieBenden Talern Val d’ Heremence und Val d’ Herans, 
die nach Siiden zu durch groBe Gletscher und hohe Gebirgskamme 
abgeschlossen sind, fehlt V. celtica (cfr. P a n n a t i e r  1902 u. 1903, 
und J a c c a r d  1904).

Im Gebiete des Monte Moropasses ist dann ein besonders 
intensives Vordringen nach Norden ins Saas-Tal zu beobachten. 
Hier hat die V. celtica auf der Nordseite des Passes bis zur Distel- 
alp (2170 m) iiberall festen FuB gefafit, ist óstlich ins Ofental bis 
zur PaBhóhe des Col d’ Antigine vorgedrungen und weiter nórd- 
lich u. a. auf dem Plattje oberhalb Saas ziemlich reichlich im 
Caricetum cumdae anzutreffen. Der nórdlichste Standort, bis zu 
dem V. celtica hier vorgedrungen, ist, liegt im Bereich der Triftalp 
bei Saas Grund, ca. 15 km nórdlich des Monte Moropasses.

Das óstlich des Saas-Tales auf italienischem Gebiet gelegene, 
reich verzweigte Valle di Antrona ist in botanischer Hinsicht noch 
eine terra incognita. Es ist daher sehr wohl móglich, daB die 
V. celtica wenigstens im oberen Talgebiet anzutreffen sein wird.

Am SimplonpaB scheint V. celtica nicht vorzukommen. Zwar 
wird sie von F a v r e  in seiner „Florę du Simplon“ (1876 p. 96) 
hierfiir ohne genauere Standortsbezeichnung angefiihrt, eine An- 
gabe, die auch in die allgemeineren Florenwerke wie J a c c a r d  
(1895 p. 180), P a r l a t o r e  (1887, p. 152), S c h i n z  und K e l l e r  
(1923, p. 643), H e g i  (p. 270), F i o r i  (1927, p. 513) Eingang 
gefunden hat, doch wird sie in allen, den zahlreichen neueren und 
z. T. recht eingehenden Exkursionsberichten dieser Gegend — P e r - 
r o u d  (1881), C h r i s t  (1894), C h o d a t  e t  F l a h a u l t  (1895), 
Ch o d a t (1895), W i 1 cz e k (1895), B e a u v a r d  (1912) — nirgends 
erwahnt. Auch habe ich in den von mir eingesehenen Herbarien 
keine Belegexemplare angetroffen. Dagegen kommt am Simplon
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Valerlana saliuuca Ali. vor, so dali die Móglichkeit einer Ver- 
wechslung hiermit besteht. Um die Angelegenheit zu klaren, habe 
ich Herrn Prof. D in  t e r ,  der sich im letzten Jahr 6 Wochen 
lang am Siinplon aufhielt und hier botanisch tatig war, gebeten, 
sein besonderes Augenmerk auf das etwaige Vorkommen von V. 
celtica zu richten. Wie er mir brieflich mitteilte, hat er diese 
Art trotz eifrigen Suchens nirgends finden kónnen. Ich selbst 
habe sie im ^uli 1925 dort auch nicht beobachtet. Nach alledem 
ist diese Standortsangabe zumindest recht zweifelhaft und bedarf 
erst einer einwandfreien neuen Bestatigung.

Im Zermatter Gebiet scheint V. celtica trotz der hier vor- 
handenen giinstigen Vegetationsbedingungen in der Gegend des 
Rothorns, Riffelberges und Gornergrates ebenfalls vollstandig zu 
fehlen. So lagen mir weder Belegexemplare vor, trotzdem ja ge- 
rade hier sehr viel botanisiert worden ist, noch wird sie hierfik 
bei C h o d a t  et  F l a h a u l t  (1895 p.CCLVIII), W i l c z e k  (1895 
p.CCLXX), J ac ca r d (1895, p. 180), B r au n  u. T h e l 1 un g (1921, 
p. 18), T h e l l u n g  (1922) oder R u b e l  (1923) angegeben. Da- 
gegen befindet sich im Herb. Zurich von W o l f  am Schwarzsee am 
FuB des Matterhorns gesammeltes Materiał und im Herb. Delessert 
v o n M o r i c a n d  gesammelte Exemplare mit derAngabe Mt. Cervin. 
Auch J a c c a r d  (1. c.) gibt Mt. Cervin ais Fundort (leg. L. T h o 
mas)  an, womit vielleicht die Gegend des Hórnli am Matterhorn 
gemeint ist. Im Herb. Berol., Boissier und Delessert liegen ferner 
einige Exemplare von alteren Sammlern nur mit der allgemeinen 
Angabe Nicolaital oder Zermatt. Da die einzigen, z. Z. vor- 
liegenden positiven Belege im Gebiet von Zermatt die aus der 
Gegend des Matterhorns sind, so ist es sehr wahrscheinlich, daB 
auch diese Materialien von dort stammen.

Auf welchem Wege sind nun die Fundstellen am Matterhorn 
erreicht worden? Eine Besiedelung von Osten her aus dem Saas- 
Tal halte ich fur vóllig ausgeschlossen, da die das Saas- undj 
Nicolai-Tal trennende Kette Dom-Alphubel-Strahlhorn zwischen 
3570 und 4550 m Iiegt und sehr stark vergletschert ist. AuBerdem 
ware es dann recht unverstandlich, daB am Rothorn und Riffel- 
horn V. celtica nicht vorkommt. Viel wahrscheinlicher ist eine *Be- 
siedelung von Siidwesten her aus dem obersten Val Tournanche, 
wo der nachste Standort am Aufstieg zum TheodulpaB in der Luft- 
Iinie nur 5 km entfert ist. Zwar liegen auch hier die niedrigsten 
Punkte (Furgg-Joch, Breuil-Joch) in einer Hóhe von 3350 m, 
doch ist es leicht móglich, daB wenigstens einzelne Samen der 
l/aleriana diese betrachtliche Hóhe infolge des stark aufsteigenden 
und auf der anderen Seite stark abfallenden Luftstromes iiber- 
winden konnten.

Die zweite auffallende Erscheinung in den Walliser Alpen ist 
das Vorhandensein zweier ziemlich scharf getrennter Areale, in 
denen die Zahl der Lokalitaten nach Norden zu gegen den Grenz- 
kamm wesentlich zunimmt. Das óstlichere Verbreitungsgebiet um- 
faBt in der Hauptsache das Val Gressonney im Siiden des Monte
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Rosa-Massivs. Hieran schlieBen sich nach Nordwesten die Lokali- 
taten im obersten Val Challant und bei Breuil und nach Osten dią 
im oberen Val Sesia an. Ein in óstlicher Richtung gegen das Val 
d’ Os&old vorgeschobener Standort befindet sich im Quellgebiet 
der Strona. — Das westliche, kleinere Areał liegt nórdlich Aosta im 
Bereich des Val d’ Ollomont und Val du Grand St. Bernard. Auch 
hier nach Norden zu eine Haufung der Standorte. Zwischen diesen 
beiden Verbreitungsgebieten liegt eine ziemlich groBe Liicke (Val 
Valtournanche und Val Valpelline), die zu der Annahme zwingt, 
daB das westlichere Areał nicht von Osten her besiedelt 
worden ist, sondern nach Siiden mit den Orajischen Alpen in, Zu- 
sammenhang stehen muB, zumal hier die nachsten Standorte auch 
ziemlich nahe liegen.

In den Grajischen Alpen liegt das Verbreitungszentrum der 
V. celtica auf der Nord- und Ostabdachung der Gran Paradiso- 
Gruppe im Bereich des Val di Chainporcher, Val di S. Marcel unid 
Valle di Cogne, wo sie recht haufig anzutreffen ist. Gegen Westen 
ist dann eine ganz auffallende und schnelle Abnahme der Stand- 
orte zu beobachten. So sind aus dem westlich Cogne gelegemen 
Valsavaranche bisher nur wenige Standorte bekannt geworden. 
In dem dann folgenden Valle di Rhemes scheint V. celtica nach 
V a c c a r i  (1911 p. 338) zu fehlen, wahrend in dem nachsten 
Paralleltal, dem Valle di Valgrisanche, noch zwei Standorte auf- 
gefunden worden sind, von dem der siidlichere offenbar von dem 
nórdlicheren aus besiedelt worden ist.

Weiter westlich im Gebiet des Montblanc-Massivs fehlt V. 
celtica nach unseren jetzigen Kenntnissen vollkommen. Zwar sollte 
sie nach friiheren Angaben (vgl. V a c c a r i  1900 p. 142) noch am 
Kleinen St. Bernhard vorkommen, doch hat V a c c a r i  (cfr. 1911 
p. 338) festgestellt, daB dies nicht zutrifft. Ebenso findet sich in 
der „Flora Pedemontana" von A l l i o n i  (1785) eine Standorts- 
angabe fiir das Tal von Courmayeur, doch ist die Valeriana dort 
niemals wiedergefunden worden (vgl. l / a c c a r i  1900 p. 142 und 
1911 p. 338), sodaB auch hier eine falsche Bestimmung vorzu- 
liegen scheint. Auch fiir die Umgebung von Chamonbc findet sich 
eine altere Angabe von C h e v a l i e r  (1866 p. XXI), nach der 
V. celtica auf dem Brevent vorkommen soli, doch ist diese Angabe 
seitdem trotz der guten botanischen Durchforschung dieser Gegend 
nicht mehr bestatigt worden (vgl. F i o r i ,  Sched. nr. 366; Payot 
1882 und 1890, Bon ni e r  1891.).

Von dem in floristischer Hinsicht noch recht wenig durch- 
forschten Siidabfall des Gran Paradiso-Massivs sind mir bisher 
keinerlei Fundstellen bekannt geworden.

In den siidlichen Grajischen Alpen (Mt. Levanna—Uja di 
Cimarella—Rocciamelone) scheint V. celtica — wenigstens nach 
unseren bisherigen Kenntnissen — recht selten zu sein. So konnten 
auf dem italienischen Ostabfall dieses Gebirgszuges nur drei 
Fundorte eingetragen werden. Doch ist wohl anzunehmen, daB mit 
der weiteren botanischen Erforschung der oberen Talabschnitte der
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drei Stura-Taler sich noch mehr Standorłe werden feststellen lassen. 
Einstweilen sind wir ja gerade iiber die Flora dieser Gegend recht 
schlecht unterrichtet. Vielleicht bieten auch jetzt schon die in 
Turin liegenden Materialien, die ich leider nicht zur Einsicht er- 
lialten konnte, einige weitere Aufschliisse dariiber. Ober den zu 
Frankreich (Savoyen) gehórigen Westabfall dieses Gebirgszuges 
sind wir genauer informiert. Doch hat V. celtica den hier von 
Nord nach Siid streichenden italienisch-franzósischen Grenzkamm, 
der bis 3676 m aufsteigt und besonders auf der Westseite recht 
stark vergletschert ist, nur an zwei Stellen (cfr. C h a  b e r t  1881 
p. 297) iiberschreiten kónnen, und zwar in der Gegend des Colle di 
Sea (3085 m) und weiter siidlich am Colle de 1’ Autaret (3010 m). 
Die beiden hier liegenden Standorte stellen zusammen mit dem im 
Bereiche des Mt. Cenis (vgl. unten) die einzigen Vorkomm- 
nisse der Art auf franzósischem Gebiet dar und liegen nur ca. 
5 km von den nachsten z. Z. bekannten Fundorten auf dem 
italienischen Osthang entfernt.

Ihre Siidgrenze erreicht V. celtica dann am Mt. Cenis. In den 
verschiedenen Herbarien liegt reichlich und mit genauen Stand- 
ortsangaben versehenes Materiał aus diesem von Botanikern oft 
besuchten und daher gut bekannten Gebiet. Der zum Colle del 
Moncenisio (2084 m) hinauffuhrende obere Talkessel des Valle 
delle Novatesa wird in einem groBen Halbkreis von einem Ge- 
birgskamm abgeschlossen, der bis zur Hóhe von 3667 m aufsteigt 
und auf dem die franzósisch-italienische Grenze verlauft. Aus 
allen Angaben gelit nun hervor, dafi V. celtica in ihrem Vorkommen 
auf die nach Nordost und Siidost gerichteten Hangę dieses Tal- 
kessels beschrankt ist. Der einzige Standort auf franzósischem 
Boden befindet sich hier in der zipfelartig in das italienische Gebiet 
vorspringenden Combę de Savine. Sonst hat die Valeriatia weder 
am Colle del Moncenisio noch an anderen Stellen den Grenzkamm 
uberschritten. So fehlt V. celtica auf der Nordseite des Mt. Cenis, 
wie aus der Arbeit M e y r a n ’s (1891) und denen anderer Autoren 
hervorgeht. Und ebenso scheint sie in der Gegend von Bar- 
donecchia, dem Quellgebiet der Dora Riparia, vollkommen zu fehlen 
(cfr. B e a u v e r d  1921).

Ob die Standorte in den Siidlich en Grajischen Alpen und auf 
der italienischen Seite des Mt. Cenis von der Gran Paradóso- 
Gruppe her besiedelt worden sind, BiBt sich z. Z. nicht sagen. Es 
muB vorerst die Frage geklart werden, ob in diesen Gebieten noch 
weitere Standorte vorhanden sind und, wenn dies der Fali ist, wie 
diese verteilt sind. Nach unseren jetzigen Kenntnissen erscheint 
ein derartiger Zusammenhang jedenfalls recht zweifelhaft.

Ahnliche Erscheinungen, wie wir sie bei der westalpinen V. 
celtica ssp. pennina beobachten konnten, zeigen sich auch bei der 
in den Ostalpen vorkommenden Unterart ssp. norica, wenn auch 
die Einzelheiten infolge der bedeutend niedrigeren Gebirgsketten 
im Bereich ihres Areals und der dort fast fehlenden Vergletsche- 
rung nicht so deutlich hervortreten. Auch hier ein Vordringen gegen
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Westen zu bis zum Lungau und dariiber hinaus bis in die Gegend 
von Kals und Windisch-Matrei (GIockner-Alpen) und nach Norden 
zu auf die Nordseite des Dachstein, Warscheneck und Pyrgas.

AuBerhalb des Alpensystems kommt die Gesamtart V. celtica 
L. nicht vor. Die Verbreitungsangabe Montenegro in manchen 
Werken, z. B. der Flora von B o n n i e r  ist auf die nachstverwandte 
V. Pancici Hal. et Bald. zu beziehen, die von unserer Art fnfolge 
des kopfigen Bliitenstandes und der reinweiBen Bliiten spezifisch 
verschieden ist und bisher nur in Montenegro gefunden worden 
ist. Naheres hieriiber vgl. H a 1 a s c y in Ósterreich. Bot. Zeitschr. 
41 (1891) p. 408.

Verbreitungswege.

Die Gesamtart Valeriana celtica L. stellt ohne Zweifel einen 
praglazialen Endemiten der Alpen dar, auf dessen mediterrane 
Abstammung bereits D i e l s  (1910 p. 32) hingewiesen hat. Die 
breite Liicke, die zwischen den Verbreitungsgebieten der beiden 
Unterarten besteht, laBt darauf schlieBen, daB das ehemals vor- 
handene zusammenhangende groBe Verbreitungsgebiet der Gesamt
art durch die starkę Vergletscherung der Alpen wahrend der Eiszeit 
vernichtet worden ist. Nur in zwei ganz getrennten Gegenden hat die 
Art in der Eiszeit eine Zuflucht finden konnen: In den Ostalpen auf 
der Ostabdachung der Gebirges vielleicht in der Grazer Gegend und 
in den Westalpen wahrscheinlich ani Siidost-FuB der Walliser Alpen 
(Gegend von Biella) und der Grajischen Alpen. Die geographische 
Zerstuckelung der Art hat dann dazu gefiihrt, daB auch die morpho- 
logische Weiterentwicklung der Art in den beiden Gebieten ge- 
trennte Wege einschlug, so daB daraus im Verlaufe der Zeit zwei 
deutlich unterscheidbare Unterarten hervorgingen. Von den beiden 
Refugien aus hat dann in postglazialer Zeit ein erneutes Vor- 
dringen der Art eingesetzt. In den Ostalpen in westlicher und 
nordwestlicher Richtung. In den Westalpen erfolgte es in nórd- 
licher bzw. nordwestlicher Richtung zu beiden Seiten der Dora 
Baltea gegen das Monte Rosa-Massiv zu und ins Gran Paradiso- 
Gebiet. Das weitere Vordringen von diesen Gegenden aus nach 
Westen ist offenbar durch die zahlreichen nunmehr in Nord-Sud- 
richtung verlaufenden, durch hohe Gebirgsriicken getrennten Seiten- 
taler des Valle Aosta sowie die hierdurch bedingte Richtung der 
Talwinde sehr erschwert. So sind, worauf schon oben hinge
wiesen wurde, die Standorte im Val d’ Ollomont und am GroBen 
St. Bernhard wahrscheinlich von Siiden her iiber das Aosta-Tal 
hinweg besiedelt worden. Und nur so ist es auch erklarlich, daB 
westlich des Valle de Cogne ein so schnelles Abklingen der Stand
orte zu beobachten ist. Das Montblanc-Gebiet hat, wie oben dar- 
gelegt wurde, V. celtica nicht erreicht. Zwar ist westlich des 
Valgrisanche eine Ablósung der Kristallinen Schiefer durch Kalk- 
gestein (Muschelkalk und Buntsandstein) zu beobachten, doch 
móchte ich den Wechsel der Gesteinsunterlage nicht ais Ursache



Zur Verbreitung der Valeriana celtica L. 223

fur das Fehlen der Vat,eriana ansehen, da sie ja in der Gran Para- 
diso-Gruppe haufig auch auf kalkhaltigem Boden festgestellt wor- 
den ist. Vielmehr mochte ich hierfiir das durch die topographische 
Gestaltung des Gebietes erschwerte Vordringen in westlicher Rich- 
tung verantwortlich machen. Gerade die Tatsache des Fehlens der 
Valeriana in dem westlichsten Talgebiet der Dora Baltea und am 
Ostabfall der Montblanc-Kette, die eine natiirliche Verbreitungs- 
grenze darstellen wiirde, scheint mir fiir die Annahme zu sprećhen, 
daB V. celtica auch jetzt noch in langsamem Vordringen begriffen 
ist, so daB die beiden Standorte im Valgrisanche ais vorgeschobene 
Standorte zu deuten sind.

Auf ihrem Vordringen nach Norden hat V. celtica, wie wir 
gesehen haben, bereits die hohe Kette der Walliser Alpen an 
einigen und zwar den niedrigsten Punkten iiberschreiten konnen. 
Das fur sie unpassierbare Monte Rosa-Massiv hat sie dagegen óst- 
lich umwandert und ist so ins Saas-Tal eingedrungen. Ein weiterer 
VorstoB an dieser Stelle iiber das Rhone-Tal hinweg an die Siid- 
hange der Berner Alpen ist ihr bisher noch nicht gelungen. Ebem- 
so wenig, wie ihr in ostlicher Richtung eine Uberschreitung des 
breiten Val d’ Ossola bisher gegliickt ist. Ob ihr dies in Zukunft 
moglich sein wird, erscheint recht fraglich.

Sehr wahrscheinlich ist ferner von ihrem Refugium am Siid- 
ostfuB der Grajischen Alpen aus auch ein VorstoB in westlicher 
Richtung im Zuge der Stura-Taler gegen den Grenzkamm der siid- 
lichen Grajischen Alpen, der ebenfalls schon an zwei Stellen iiber- 
schritten werden konnte, sowie bis zum Mt. Cenis erfolgt. Durch 
eine solche Annahme wiirden die bisher bekannten Verbreitungs- 
tatsachen in diesem Teil der Grajischen Alpen in ungezwungener 
Weise ihre Erklarung finden.

Aus den, im vorstehenden besprochenen Verbreitungstatsachen 
und den daraus abgeleiteten Verbreitungswegen der V. celtica ssp. 
pennina lassen sich gewisse Anhaltspunkte auch fiir ihre Aus -  
b r e i t u n g s m ó g l i c h k e i t e n  entnehmen.

Was zunachst die F l u g w e i t e  d e r  S a m e n  anbetrifft, so 
ergibt sich — auch wenn wir hierfiir nur die in dieser Hinsicht 
am gesichertsten erscheinenden Unterlagen heranziehen —, daB 
Entfernungen von 5—10 km mit Leichtigkeit iiberbriickt werden 
konnen. So betragt z. B. die Entfernung der zu beiden Seiten des 
Matterhorns gelegenen Standorte 5—6 km, ebenso die Entfernung 
von Mattmark zum Plattje bei Saas oder zwischen den beiden 
Standorten im Valgrisanche. 10 km betragt die Flugweite zwischen 
dem Turloz- und Monte Moro-PaB. Noch weiter (14 km) sind der 
Mt. Fallere und die Becca di Viou von den nachsten, siidlich von 
Aosta gelegenen Lokalitaten entfernt. Ja, es erscheint nicht un- 
móglich, daB auch noch gróBere Strecken iiberwunden werden 
konnen. Sollten zwischen dem Mt. Colombo (Valgrisanche) und 
dem Signal Sismonda (Valle di Comboe) keinerlei Standorte sich 
bcfinden, so karne sogar eine Luftlinie von 17 km hierfiir in Be*- 
tracht. Jedenfalls kann man schon aus diesen Beispielen entnehmen,



224 H. Melchior

daB der Samen der V. celtica 10—14 km weit, vielleicht sogar 
noch weiter fortgetragen werden und dort an geeigneten Stand- 
orten zur Entwicklung ko mm en kónnen.

Fur die Beantwortung der Frage, ob breite und tiefeinge- 
schnittene Taler tiberąuert werden konnen, liegen nur wenige An- 
haltspunkte vor. So steht wohl auBer Zweifel, daB die Samen der 
V. celtica iiber das Val Ancasca, das an dieser Stelle (Macugnaga) 
1200 m hoch liegt, hiniiber zum Monte Moro-PaB gelangt sind. 
Und nach unseren bisherigen Kenntnissen von der Verteilung der 
Fundstellen scheint auch das Aosta-Tal kein Hindernis gewesen 
zu sein, dessen Talsohle in dem fiir die Uberąuerung in Fragte 
kommenden Abschnitt bei 550—650 m liegt. Ober das bedeutend 
tiefer liegende und "breitere Tal des Val d’ Ossola (ca. 220 m) 
hingegen hat eine Ausbreitung bisher nicht stattgefunden.

Jedenfalls stellen hohe und stark vergletscherte Gebirgskamme 
ein bedeutend wirksameres Hindernis dar. So ist es, wie wir ge- 
sehen haben, der V. celtica unter normalen Umstanden nur mog- 
lich, Hóhen von ungefahr 3000 m zu iiberschreiten, eine Zahl, 
die auch gleichzeitig die mittlere obere Hóhengrenze ihrer 
vertikalen Verbreitung darstellt. Hierbei werden wohl die Gletscher 
und Schneedecken in ihrer Wirkung ais Staubfanger auch hin- 
sichtlich der Waleriana-Samen eine betrachtliche Rolle spielen. Nur 
dort, wo die Vergletscherung gering und gleichzeitig die sonstigen 
Bedingungen — starkę Windwirkung, sehr giinstige klimatische 
Verhaltnisse — ganz besonders giinstig sind, wie z. B. am Matter
horn, konnen auch noch hohere Lagen (3350 m) iiberschritteln 
werden, doch scheint dies nur eine sehr seltene Ausnahme zu sein.

Standortsverzeichnis
der l/aleriana celtica L. ssp. pennina Vierh.

(Abkiirzungen: B =  Herb. Boissier, Oenf; D =  Herb. Bot. Mus. 
Dahlem; F =  Herb. Mus. Florenz; O =  Herb. Delessert, Oenf; L =  
Herb. flot. Mus. Lausanne; M =  Herb. Bot. Mus. Munchen; Z Herb. 
Bot. Mus. Ziirich.)

Die mit einem ! versehenen Exemplare habe ich selbst gesehen. 

Nordliche W alllser Alpen.
S i m p l o n - G e b i e t :  Sur le Simplon ( T s c h i e d e r  ex W o l f  cfr. 

F a v r e  1876 und J a c c a r d  1895, p. 180).
Materiał von diesem Standort nicht gesehen! In neuerer Zeit 
nicht wiedergefunden. cfr. oben p. 218.

S a as t a l :  ohne genauere Angabe ( T h o m a s  1818 — B! O!;
S c h l e i c h e r  — B!; L a g g e r  — O 1; M u l l e r  1846 — Z!; 
T a v o r n e y  1860 — Z!; H a u s s k n e c h t  1862 — D!; 
S c h m i d t  — L!; H e s s  — Z!; F e l l e n b e r g  — Z!; Mu-  
r e t  1881 — Z!; T a v e r n i e r  — Z!; F a v r a t  1878 — L!); 
Alpcs de la vallee de Saas, terrain de Oneiss, Granit etc., 
2500—3000 m ( W o l f  1878 — B! Z!).
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Triftalp dc Saas, 2200 m ( Ri o n  1856 — G!; H u e t l i n  cfr. 
J a c c a r d  1S95 p. 180); Triftgratli, 2400—2700 m (H u e t  
d e  P a vi 11 o n 1853 — G! Z!; W o l f  1870 — Z!; M u r e t  
cfr. J a c c a r d  1895 p. 180); Plattje bei Saas Fee: Pentes 
rocailleuses de la Plattje, 2450 m, association de Carex curvula 
M a r r e t  nr. 99, 1907 — B !); Plattje ( Ko c h  1885 — L!; 
M u r e t  1840 — B!; C h e n e v a r d  ex J a c c a r d  1895 p. 
180); close to the top of the Plattje, 2570 m ( Cna k  — Z!). 

Furggalp: paturages de la Furgge Alpe ( T r a p p  — G! L!). 
Mattmark, 2123 m ( M a s s o n  1869 — L!; C a s t e l l a  1904 — 

F !; M u r i t h  cfr. J a c c a r d  1895 p. 180; M a r r e t  ctr. 
M a r r e t ,  pl. 375); supra Matmar ( C h r i s t  1839 — L!; 
Hb. L e r e c h e  1839 — B!); Mattmark, sur les hauteurs au 
sud de 1’auberge ( F a v r a t  1868 — L!).

Ofental, 2500 m ( W o l f  1897 — Z!; B i n e r  1875 — D! Z!; 
M u r e t  1869 — L!; S i e g f r i e d  — Z!; V u l p i u s ,  J a c 
c a r d  cfr. J a c c a r d  1895 p. 180); Col d'Antigine, 2800 m 
( W i l c z e k  1906 — LI).

Distelalp, 2300 m ( V u l p i u s  1852, 1856 — F! Z!; M u r e t  1852, 
1869 — L! Z!; W o l f  1870— Z!; F a v r e 1876— LI; C h e n e -  
v a r d  1880 — B! D! G! Z!; F a u c o n n e t  — Gl; D a e n e n
— G !; J a c c a r d  cfr. 1895 p. 180); Thaliboden, 2450—2500 m 
( J a c c a r d  1876 — G! L!; B u r d e t  — G! L! Z!); tres 
commune au Thaliboden ( T h o m a s  cfr. J a c c a r d  1895 p. 
180); haut de la Distelalp, vers le Mt. Moro, ca. 2500 m 
( W i l c z e k  1901 — F! L!); au pied du Montmort ( V e n e t z
-  LI);

Monte Moropass, 2860 m ( N a g e l i  — D !; R i o n  1845 — B! G!; 
G a r c k e  1846 — Dl; K ó l l i k e r  — B!; S c h l e i c h e r  — 
G !; E g l i ,  W e g m a n n  — Z!; B i n e r  1876, D a v e l l  — L!; 
P a r l a t o r e  — F!).

N i c o l a i  t a l :  Schwarzsee bei Zermatt, 2589 m ( W o l f  1896 — Z!);
du Mt. Cervin ( M o r i c a n d  — G!; T h o m a s  cfr. J a c c a r d  
1895 p. 180).

Bezuglich der folgenden Exemplare ohne genauere Standortsangabe 
vergl. oben (!): Nicolaital ( L a g g e r  1840 — B!; B o i s s i e r  
1831 — B!; C h a r p e n t i e r  — L!); Zermatt ( B a e n i t z ,  
Herb. Europ., 1874 — D !; F a u c o n n e t  — G!); A l p e s  de 
Zermatt ( B u r n a t  — LI; Hb. P a y o t  — L!).

V al d ’ A n n i v e r s ,  Va l  d ’ H e r e n s ,  Va l  d ’ H e r e m e n c e .  
Vacat! — vgl. oben p. 218.

V a l d e  B a g n e s :  Chermontane ( W o l f  ex J a c c a r d  1895 p. 180). 
V a l s o r e y :  Vacat! — vgl. oben p. 218.
Gr. St. B e r n a r d :  Ohne genauere Angabe ( F a v r a t  1870 — Z!;

M a r r e t  1862 — L!; B a r b e y  1879 — B!; D e l a s o i e  — 
F!); pres de 1* hospice ( C a r r o n  1879 — Dl); au-dessus de 
1’hospice ( R e u t e r  1851 — G !); paturages au St. Bernard 
( C a r r o n  1876 — L!); pres du lac, 2470 m ( F a r q u e t  — 
Zl; C a r r o n  1876 — L); extremite du lac de cóte du 
Piemont ( F o u c o n n  et  1856 — G !); plan de Jupiter, partout 
rare ( G a n d o g e r  cfr. V a c c a r i  1911 p. 338).

Mt. Cubit, 2500 m ( W o l f  1896 — Z!; R e u t e r ,  F a v r e ,  
W i l c z e k  cfr. J a c c a r d  1895 p. 180 und V a c c a r i  1911 
p. 338); Mt. Tzermannaire ( F a v r e  1870, B e s s e  1887 — 
Z!).

Versant italien: pelouses alpines ( Tri  p o t  1888 — D!); sur les 
pentes cscarpees et gazonnees de P autre cóte de 1’ Eclure en 
sortant du Loie du cóte dc Piemont ( R e u t e r  1851 — B!); 
pentes escarpees au-dessus de la sortie du torrent qui jacule du 
lac ( R e u t e r  1851 — B!); au pied sud du Mt. Mort ( F e r i n a  
cfr. V a c c a r i  1. c.).

F e d d e ,  Bepertorlum, Belheft LYI 15
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Pointę de Dronaz, 2470—2800 ( T h o m a s  cfr. J a c c a r d  1895 
p. 180; T i s s i e r e  cfr. V a c c a r i  1. c.).

Siidliche W alliser Alpen.
V a l l e  di  S t r o n a :  Sulle alpi di Strona (Bir.  ex P a r l a t o r e  1887 

p. 152).
V a l l e  A n z a s c a :  Macugnaga am Fufie des Mt. Moro Passes ( W o l f  

1884 — Z!).
V a l P i c c o l a :  Colle del Piccolo Altarc, 2630 m ( M e l c h i o r  1925, 

nr. 456 — D!).
V a l S e s i a :  Sui monti presso Riva ( C a r e s t i a  ex P a r l a t o r e  1887 

p. 152; F!); Colle delle Turlo, 2736 m ( R e u t e r  1853 — 
B!).

Vallone d’ Ol en: Grasige felsige Abhange westlich der Alp Piana 
Lunga bei 2120—2150 m ( M e l c h i o r  1925, nr. 512 — D !); 
vers le Col d’ Olen ( R e u t e r  1853 — R!); Cimalegna, am 
NordostfuB des Camoscio ( M e l c h i o r  1925, nr. 544 — D !); 
Cimalegna, flachgriindiger Boden auf Felsplatten und in Fels- 
ritzen, 2900 2700 m ( M e l c h i o r  1925, nr. 670 — D!); 
Cresta da Cimalegna, im Curvuletum bei 2860 m ( M e l c h i o r  
1925); Corno del Camoscio, 2900—3000 m (S o m m i er  1898 — 
FI; C h r i s t i l l i n  A r c a n g e l i ,  V a c c a r i  1900 ex Va c -  
c a r  i 1901 p. 430 u. 1911 p. 30, 338); O. N. O.-Hang des Ca
moscio, iin Salicetum retusae bei 2940 m ( M e l c h i o r  1925); 
Gipfelplateau des Camoscio, nahe dem Rande der Ostabsturze, 
3000 m ( M e l c h i o r  1925, nr. 971 — D!).

Vallone delle Pisse: Grasige Felshange im obersten Talkessel bei 
2740-2780 m ( M e l c h i o r  1925, nr. 949 — Dl).

V a l l e  di  G r e s s o n e y :  Monti Biellesi: Cima di Mombarone ( T r e v e s  
ex V a c c a r i  1911 p. 338); Colle de la Barma d’ Oropa sur 
Fontainemore, 2260 m (V a c c a r i cfr. 1. c.); Colle di Loo, 
2435 m ( C h r i s t i l l i n  cfr. V a c c a r i ,  1. c.).

Laghi di S. Grato (V a c c a r i cfr. 1. c.); Colle Dondenil sur lssime 
C h r i s t i l l i n  et V a c c a r i  cfr. V a c c a r i  I. c.); Col de 
Frudiere, 2273 m ( C h r i s t i l l i n  cf. V a c c a r i  1. c.); Alpe 
Renzola, 2200 m (Br i o s i  cfr. V a c c a r i  I. c.).

Valdobbia, nel Novarese ( B a l s a m o  — D !); Colle di Valdobbia, 
rochers granitiąues aux environs de 1’ hospicc, 2500 m (D i d i e r 
1858 in Bi 11 o t ,  FI. Gall. et Germ. exsicc. nr. 2684 — B! 
G !; C a r e s t i a  1898, F e r r a r i  1904 — F!; C h r i s t i l l i n  
cfr. V a c c a r i  1. c.).

Gressoney la Trinite: in herbidis alpinis supra pagum, 2500 m 
A r c a n g e l i  1880 in B a e n i t z ,  Herb. Europ. nr. 4219 — D! 
M! Z !); Colle di Pinten, 2780 m ( C h r i s t i l l i n  cfr. V a c c a r i 
1. c .); salendo da Gressoney al Colle d’ Olen, sopra la fonte Sella 
in rupibus, 2700—2800 m ( S o m m i e r  1898 — F !); Cour 
de Lys, 2100 m (Br i o s i  cfr. V a c c a r i  1. c.); am Lys- 
gletscher, unter der Alpe Salsa superiore, 2235 m ( K n e t s c h  
1894 — Z!); le long du glacier de Lys, 2300—2500 m ( L a g g e r 
1845 — LI); sous la cabane Linty, 3000—3100 m ( V a c c a r i  
cfr. 1911 p. 30); Antener-erzt-Haupt, 3365 m (V a c c a r i cfr. 
1911 p. 37); Chapelle de St. Anna sur la Trinite (V a c c a r i 
cfr. 1911 p. 338); Colle Bettaforca, 2676 m ( A u e r s w a l d  
— D! LI; C h r i s t i l l i n  cfr. V a c c a r i  1. c.).

V a l d i C h a l l a n t :  im Val Chaliant ( B a g l i e t t o  ex P a r l a t o r e  
1887 p. 152; tra Fiery et le Cima Bianchc ( P i c c o n e  1872 

F!); Colle sud della Cima Bianchi, 2850 ( V a c c a r i  cfr. 1901 
p. 430 u. 1911 p. 338).

V a l l e  di  V a l t o u r n a n c h e :  entre Brcuil et le Col St. Theodule 
( S c h l e i c h e r ,  T h o m a s  cfr. Y a c c a r i  1911 p. 338).
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V a l l e  di  St.  B a r t h e l e m y :  a Fontaney et a Cunei (V a c c a r i cfr. 
1911 p. 338).

V a l l e  di  V a l p e l l i n e :  Becca de Viou, 2850 m (V a c c a r i 1899 cfr. 
V a c c a r i  1901 p. 430 und 1911 p. 338).

V a l d’ 0 1 1 o m e n t :  Bassin de 1’ Eau Blanche aux environs de la cabane 
du C. A. I., non rare (cfr. G u y o t  1921 p. 206); yallone de la 
Balme, 2400 m ( Va c c a r i  1902 — B! FI); cntre la Balme 
et Mt. Gele ( H e n r y  et V a c c a r i  cfr. V a c c a r i 1911 p. 338); 
du Col de Fenetre au Chalet, 2600 m, au bas de la chaine 
granitique de la Balme (cfr. B e a u v e r d  1903 p. 33); enlre le 
Chalet du Col de Fenetre et le sommet du Mt. Gele, 2500 - 
3000; a 2700—2800 m en quantite sur une arete gazonnee (cfr. 
V a c c a r i  1903 p. 69 et 70).

Bassin de By: V. celtica semble manquer dans le bassins de 1’ Eau 
Noire (cfr. G u y o t  1921 p. 206).

V a l C l u s e l l a :  Mt. Fallere, mais rare (V a c c a r i cfr. 1911 p. 338 et 
1906 p. 142).

NordUche Grajische Alpen.

V a 1 S o a n a :  Val di Campiglia, pies St. Besso, 2400 m (W i 1 c z e k
1908 — LI); sur le versant sud du Col de la Nuova, ca. 2700 m, 
terrains granitiques ( L e r e s c h e  1846, 1847 — L!).

Valle di Valprato, Colle Balme, 2900 m; Cresta Colle Arlens; Colle 
Bocchetta della Ochi, 2400 m; Monte Marżo, 2750 m; Colle 
Santanel; Colle Larissa; Gran Becco (cfr. L a n z a  1920 p. 
19, 20, 22, 23, 24, 57 et V a c c a r i  1909 p. 188, 189).

V a l C h i u s e l l a :  Col Bocchetta della Ochi, 2400 m (cfr. V a c c a r i
1909 p. 188); Valchiusella du Mt. Margo, 2280—2400 m 

( W i l c z e k  1906 — L!).
V a l l e  di  C h a m p o r c h e r :  Tres commun partout de 1800 ( B o i s  

d e  P a n o s a )  a 3000 m (cfr. V a c c a r i  1911 p. 338); au Bec 
Raty, 2383 m, in Caricetum fimbriatae (cfr. G u y o t  1925 p. 51); 
a Dondena, 2100—2500 m ( V a c c a r i  1904 — G!); in monte 
Dondena, loce dieto Baraveuil, in pascuis et locis lapidosis, 
2300 m, solo calcareo schistoso (V a c c a r i 1904 in Flor. exsicc. 
Ital. nr. 366 — F! L! Z!); zwischen Dondena und Lac 
Miserin (cfr. G u y o t  1925 p. 49); Tour de Ponton; Col Fe
netre de Champorcher; Bec Costazza, 3000 m, Mt. Rosa dei 
Banchi (cfr. V a c c a r i  1911 p. 338).

Comba della Legną a Chanessi et Mt. Marżo jusqu’ au sommet 
rare sur le gneiss (cfr. V a c c a r i  1. c.); Col de Santanel (cfr. 
G u y o t  1925 p. 48).

Vallone della Amanda: entre le Chalet de 1’ Amandę et Col Fricole 
(V a c c a r i cfr. 1. c.).

Vallone della Brengole: Col de Valbella sur Brengola; Col de la 
Croix de Vernoille (V a c c a r i cfr. 1. c.).

V a l l e  d e  Lac  G e l a  (V a 11 e de  C h a m p d e p r a z ) :  Prts du Grand 
Lac et du Lac Blanc ( V a c c a r i  cfr. 1. c.); Pontey a Vermiana 
( H e n r y  cfr. V a c c a r i  1. c.).

V a l P o n t o n :  au Col Lantanc (V a c c a r i cfr. 1. c).
V a l C 1 a v a 1 i t e ( Val  de  F e n i s ) :  entre Plan de la Clavalite et 

Cuneus et au Col de Fenis (V a c c a r i cfr. 1. c.).
V a l l e  di  S. M a r c e l :  Assez abondante dans Ies paturages rocailleux de 

la vallee de St. Marcel entre 2100—2400 m ( L a g g e r  1845 — 
LI); in alpis praetoriis St. Marcel ( L a g g e r  1845, nr. 669 — 
G! L!); La Chaz et de la jusquJ au Col Coronas (Va c c a r i 
I.c.); aux alentours de la maison de chasse du baron Peccoz; 
en montant an col St. Marcel a 2600 m; au Col St. Marcel, 
2907 m (cfr. B e s s e  et V a c c a r i  1903 p. 100); pres du Col 
de Cogne (Hb. M e r c i e r  1825 — B!); Col de la Rossa 
( V a c c a r i  1898 — F!); en Avert (Hb. G a u d i n  — LI).

15*
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V a l l e  di  L o r e s :  Vallone di Brisogne, au Lac-Long et Grand-Lac 
(V a c c a r i 1. c.).

V a l l e  di  C o m b o e :  Signal Sismonda ( V a c c a r i  — F !); Comboe
au Grand-Ce; Becca di Nona ( V a c c a r i  cfr. 1911 p. 338). 

Vallone d’ Arbole partout ( V a c c a r i  cfr. 1. c.); Col d’ Arbole 
( S o m m i e r  1898 — F!); Lac et Pas de Chamole ( V a e c a r i ,  
M e n s i o  cfr. V a c c a r i 1. c.).

V a l l e  di  C o g n e :  partout de 2000 a 3000 m (cfr. V a c c a r i  1. c.);
Alpes de Cogne, hautes paturages ( N a v e I I e  1883 — D! 
Z!; R o s t a n  1864 in Exsicc. pedemont. nr. 120 — O !;
D e l a s o i e  1854, M e r c i e  r 1855, C a v i n  — D!); mon- 
tagnes de Cogne, elle abonde dans les paturages peu au-dessus 
de la limite du bois ( M u l l e r  1852 — I)!); Punta Pousset, bei 
der Quelle unter der Alpe Pousset inferiore, 2100 m ( K n e t s c h
1897 — Z!); paturages eleves de la Poussette pres de Cogne

avec Saponaria lutea (Mii 11 er  1852 — Dl, F! G !); en
montant au Col d’ Arpisson ( R e u t e r  1863 — BI); paturages
pres de Filon, 2400 m ( J a c c a r d  1880 — L!);

Valle di Valmontey: VaImontey ( W i l c z e c k  1894 — L!); prati 
sassosi presso il accampamento del Louson, 2580 m ( Bo i  z o n  
1911 — F !; cfr. B o i z o n  1918 p. 368); Colle di Louson 
( B e y e r  1887 — O!); Alpe le Money, 2333 m ( K n e t s c h  
1892, 1894 — Z!).

Valle di Grouson: Felsschlucht zwischen Bergella di Pita et Bergella 
di Grouson, 2180 m ( K n e t s c h  1897 — Z!); Alpe de Grouson 
( K n e t s c h  1894 — Z!); a Chalet de Grouson 2271 m (cfr. 
B e s s e  et V a c c a r i  1903 p. 103); a 2400 m (cfr. B e s s e  
et Va c c a r i 1. c.).

De Cogne a V Alpe Chavanis, ca. 2200 m ( W i l c z e k  1894 — 
L!); Chavanis, hord du torrent ( C h e n e v a r d  1890 — G! 
L!); embranchement de Chavanis (Hb. Me r e i er 1825 — 
B!); Alpe Chavanis ( W o l f  18S7 — B!); embranchement de 
Grosjean, Chavanise (M e r c i e r 1825 — B!; M ur e t 1845
— L!); Col de Grosjean ( D o u a i  1852 — L!); paturages ro- 
cailleux, dominant Chavanis (cfr. M a r r e t pl. 375); Matten 
siidóstlich Chavanis, 2350 m, stellenweise herrschend ( D i e l s
1898 — D !); zwischen der Alpe di Chayanis e di Breuillet, 
2400 m ( W i l c z e k  1897 — L!); ndrdlich der Alpe Breuillet, 
unweit des Baches ( B e y e r  1887 — Dl); a 1’ Alpe Breuillet ca. 
2400 m, freąuent dans les gazons ras et frais de la region alpine, 
gneis — avec Primula pedemonłana et Salix serpyllifolia (W i 1 - 
c z e k  1910 — LI); abondant a 1’Alpe Breuillet, 2400—2500 
m ( W i l c z e k  1897 — LI; B e r g e r  1887 — D l); sous les 
blocs et dans les paturages de Breuillet, 2350—2450 m 
( S c h m i d e l y  1890 — G!; B u r d e t  1880 — L!); sur le 
yersant nord du Col de Ńuova, ca. 2700 m ( L c r c s c h e  
1846, 1847 — BIL!); Colle Arictta Nouva, 2900— 2940 m ( Bo i -  
t h i e r  1832 — B!; B o i s s i e r  1833 — LI; W i l c z e k  1904
— LI; V a c c a r i  cfr. V a c c a r i  1901 p. 431, 1909 p. 190, 
193).

V a l i e  di  V a l s a v a r a n c h e :  Au-dessous de Valsavaranche, 1500 m, 
dcscendue avec le torrent (cfr. V a c c a r i  1911 p. 337); montee 
au Col Louson, partout ( Mai l i ,  et V a e c a r i ,  cfr. 1. c.); de 
Valsavaranche au Col Louson, ca. 2600 m ( W i l c z e k  1904
— LI); Moncorve, 2860 m ( W i l c z e k  cfr. V a c c a r i  1. c.); 
an Grand Paradis, ca. 2700—2800 m ( W i l c z e k  1894, 1895 — 
L!); Ref. Vitt. Em. au Grand Paradiso, 2775 m ( H e n c h o z  
1894 — LI; S o m m i e r  1898 — F!); Colle Nivolet, 2640 m 
(V a c c a r i cfr. 1. c.).

V a l l e  di  C e r e s o l e :  Au lac Cerru, 2250 m, paturages ras et frais 
( W i l c z e k  1910 — LI).
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V a l l e  di  R h e m e s :  V. c e lt ic a  scheint zu fehlen, vgl. B e y e r  1891 
und V a c c a r i  1911 p. 338.

V a l l e  di  V a l g r i s a n c h e :  Mont Coiombo, 1840 m, sur Liverogne 
( H e n r y  cfr. V a c c a r i  1. c.); dans une seule station au nord 
du village de Valgrisanche ( V a l e r i e n  cfr. V a e e a r i  1. c.). 

V a l l e  d e l l a  T h u i l e ,  V a 11 e e de  C o u r m a y e u r ,  V a 11 e e de  
C h a m o n i x :  V. celtica fehlt, vgl. oben p. 220!

Sudliche Grajlsche Alpen.
V a l l e  di  S t u r a  di  Al a:  Montagnes au fond de la vallee de Lanzo, 

Mussa ( B e l a n g e r  1829 — Q!).
V a l l e  di  S t u r a  di  Vi u:  Sui monti di Viu ( B a l i  cfr. P a r l a t o r e  

p. 152); in monte Solera prope Viu ( B a l i  1863 — F!).
V a 11 e d’ A r c (S a v o i e ) : Bonneval, a l’Ouille-du-Re, rochers herbeux 

de la region alpine superieure ( Cha  b e r t  1879 — F!);
l’Ouille-du-Re, gazons tres eleves ( C h a b e r t  1906 — F!).
— cfr. C h a b e r t  1881 p. 297, R o u y  1903 p. 89, B on  n ie  r 
p. 52.

Vallee d’ AveroIe. Sur les moraines du glacier de 1’ Autaret, com- 
mune de Bessans ( C h a b e r t  1874 -— Z!); extreme abondance 
sur les rochers herbeux qui longent le glacier de V Autaret 
( C h a b e r t  1879 — B! F!). — cfr. C h a b e r t  1881 p. 297, 
R o u y  1903 p. 89.

V a l l e  d e l l a  N o v a t e s a :  Mt. Cenis ( R e u t e r  1843 — D! L! F !;
B o n j e a n  1863 — F! O!; C h a v i n  1863 — Gl; F r a y  1869
— G!; R o s t a n  1884 — F! G !); pres du telegraphe ( T h o m a s
— G!); paturages a 1’ orient de Rattacreuse, 2300 m (D i d i er  
1876, Soc. dauph. nr. 2094 — B! F! Z!); rochers et pelouses a 
Pattacrousa ( N e y r a  1879 — D! Q !); paturages du Petit Mt. 
Cenis ( R e u t e r  — D!); a 1’ eau Blanche ( H u g u e n i n  1843 
nr. 3621, nr. 364, nr. 37 — B! D! F! L! G! ;  M a l i n v e r n i d i n  
1857 — F !; B e c c a r i  1863 — F !; C h a b e r t  1898 — F !); 
pelouses autour du Lac Blanc ( N e y r a  1879 — D!); rochers 
au-dessous de la rive gauche dans les Lacs Noir et Blanc et 
sur les bords du ruisseau, descendant du Lac Blanc sur les 
montagnes du Mt. Cenis ( J a y e t  1856 in B il l o t ,  Flor. Gall. 
Germ. exsicc. nr. 2482 — B! G!); La Savine, versant italien 
( P e r r i e r  d e  l a B a t h i e ,  1863 — G !); combe de Savine, 
Maurienne ( B a l i  1863 — F!).
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Uber die systematische Gliederung und 
Phylogenie der Theaceen.

(Vorlaufige Mitteilung.)

Von
H. Melchior.

(Bericht iiber den am 31. Mai 1928 in Bonn gehaltenen Vortrag.)

Die Familie der Theaceue oder, wie sie auch oft genannt wird, 
der Ternstroemiaceae hat im Verlaufe ihres Bestehens eine wechsel- 
volle Wandlung durchgemacht. Nach ihrer Begriindung und Zu- 
sammcnfassung durch M i r b e l  1813 (Buli. Soc. Philom. Ili p. 
381) und D on 1825 (Prodr. p. 224) bildete sie einen Formen- 
kreis, in den immer mehr und mehr Gattungen gestellt wurdęm, 
die sich in anderen Familien nicht unterbringen lieBen, sodaB sie 
bei B e n t h a m  et  H o o k e r  1862 (Gen. Plant. I p. 177) eine 
vollstandig heterogene Familie darstellen. Es ist dann das Ver- 
dienst B a i l l o n s  1873 (Hist. d. Plant. IV p. 227) und vor allem 
S z y s z y l o w i c z ’ s 1893 (in E n „ g l e r - P r a n t l ,  Nat. Pflanzen- 
fam. III, 6 p. 175) durch Ausscheiden der nicht hierher gehórigen 
Gattungen einen ziemlich naturlichen Verwandtschaftskreis ge- 
schaffen zu haben. In neuerer Zeit hat sich schlieBlich B e a u -  
v i s a g e  1918 (These pharm. Univ. Toulouse 24) und 1920 (These 
Fac. Sc. Poitiers, Tours) vor allem mit der Anatomie der Familie 
recht eingehend beschaftigt.

S z y s z y l o w i c z  und B e a u v i s a g e  stellen jeder ein System 
der Familie auf, die in mehrfacher Hinsicht von einander abweichen. 
Abgesehen davon, daB B e a u v i s a g e  die Formenkreise der Bon- 
netieae, Asteropeieae und Pelliciereae ais eigene Familien abtrennt, 
ist auch die Umgrenzung der beiden eigentlichen Theaceen-Tribus 
— der Thceae und Ternstroemieae — sowie die Stellung, Reihen- 
folge und Umgrenzung der Gattungen innerhalb dieser Tribus eine 
verschiedene, ja sogar verschiedentlich eine direkt entgegengesetzte. 
So ist, um ein besonders krasses Beispiel anzufuhren, die Gattung 
Camellia ( Thea) bei S z y s z y l o w i c z  die primiti.vste der eigent
lichen Theaceen, bei B e a u v i s a g e hingegen die am hóchsten 
stehende. Der Grund der verschiedenen Auffassung der beiden 
Autoren ist der, daB S z y s z y l o w i c z  sein System auf morpho- 
logischen Merkmalen basiert, wahrend B e a u v i s a g e  sich von 
anatomischen Gesichtspunkten leiten laBt. Es erhebt sich daher
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die Frage, welche Methode bei den Theaceen anzuwenden ist und 
welches der beiden Systeme daher ais das natiirlichere zu gelten hat.

Das Ergebnis meiner diesbeziiglichen Untersuchungen, dereń 
Resultate der Bearbeitung der Familie in der Neuauflage der Nat. 
Pflanzenfam. 1925 (Bd. 21 p. 109) zu Grunde gelegt sind, kann 
dahin zusammengefaBt werden, daB d en  m o r p h o l o g i s c h e n  
M e r k m a l e n  d e r  V o r r a n g  zu g e b e n  ist .  Was zunachst die 
von B e a u v i s a g e  ais eigene Familiien hingestellten Tribus der 
Bonnetipae, Asteropeieae und Pelliciereae sowie die Gattung Tutra- 
merista anbetrifft, so stellen, wie ich bereits an anderer Stelle 
(1. c. p. 124) ausgefiihrt habe, diese Typen Ubergangsstufen zu den 
mit den Theaceen nahe verwandten Familien der Outtiferae, Fla- 
ćpurtiaceae und Marcgravlaceae dar, und ich móchte sie aus prak- 
tischen Gesichtspunkten innerhalb der Familie der Theaceae be- 
lassen und den beiden eigentlichen Theaceen-Tribus — den Theeae, 
und Ternstroemieae — anschlieBen.

Die von B e a u v i s a g e  zur Gliederung und Umgrenzung 
dieser beiden Tribus verwendeten anatomischen Merkmale — Ent- 
stehungsort der Periderms, Bau der Testa, Differenzierung des 
Markes, Ausbildung der Sklereiden — lassen, soweit sie iibef- 
haupt eine Entwicklungsreihe zu erkennen geben, m. E. keinen 
sicheren SchluB zu, in welcher Richtung diese Reihen zu lesen sind. 
Recht klare Progressionen dagegen zeigen die morphologischen 
Merkmale und zwar lassen sich hinsichtiich der Entwicklung der 
yerschiedenen Organe etc. folgende Anfangs- und Endstadien. fest- 
stellen, zwischen denen alle Ubergangsstufen zu beobachten sind:

1) Spirozyklische Bliiten bis: Zyklische Bliiten.
2) GróBere und z. T. unbestimmte Anzahl der Organe in den 

einzelnen Bliitenkreisen bis: Kleinere und scharf fixierte 
Zahlenverhaltnisse, und zwar:
Vorblatter: 7—5 bis: konstantę Zweizahl.
Kelchblatter: 7—5 bis: konstantę Funfzahl.
Blumenblatter: 7—5 bis: konstantę Funfzahl.
Staubblatter: sehr viele in mehreren Kreisen bis: 10—12 
in einem Kreis.

3) Vorblatter, Sepalen und Petalen hinsichtiich Stellung, 
GroBe, Form, Farbung etc. in einander iibergehend bis: 
Vorblatter, Sepalen und Petalen scharf von einander ab- 
gegrenzt.

4) Petalen mit den Sepalen alternierend bis: Petalen den 
Sepalen opponiert.

5) Karpelle fast apokarp bis: Karpelle synkarp.
6) Fruchtknoten oberstandig bis: Fruchtknoten halbunter- 

standig.
7) Einzelbliiten bis: Bliitenstand (Cymen).
8) Samen ungefliigelt bis: Samen gefliigelt.
9) Blattstellung spiralig bis: Blatter abwechselnd 2-zeilig an- 

geordnet.
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Vergleicht man die einzelnen Progressionen mit einander, so 
crgiht sieli, daB sie innerhalb der Familie der Theaceae fast aus- 
nahmslos parallel verlaufen, eine Tatsache, die fur die Bewertung 
dieser Progressionen von groBer Bedeutung ist. So sind z. B|, 
bei Camellia fast alle Anfangsstadien realisiert, wahrend anderer- 
seits die Gattungen Eurya und Yisnea in fast allen Merkmalen die 
hóchste Ausbildungsstufe erreicht haben.

Unter Zugrundelegung der angefiihrten Progressionen fur die 
Reihenfolge und Gruppierung der Theaceen-Gattungen ergibt sich 
folgendes System, das recht weitgehend mit dem vom S z y s z y l o -  
wi c z  (1. c.) publizierten iibereinstimmt:

I. Camellieae:
a) Camelliinae: Piquetia, Stereo carpus, Camellia, Tutcheria,

Stewartia, Franklinia.
b) Gordoniinae: Laplace,a, Gordonia, Pyretiaria.
c) Schitnime: Schima, Hartia.

•II. Ternstroemieae:
a) Ternstroemiinae: Ternstroemia, Anneslea.
b) Adinandrinae: Adinandra, Yisnea, Eurya, Patascoya.

An diese beiden Tribus schlieBen sich die folgenden, zu den
Nachbarfamilien iiberleitenden Typen an:

III. Bonnetieae: Bonnetia, Ploiarium, Archytaea.
IV. Asteropeieue: Asteropeia.
V. Tetrarrieris teae: Tetramerista.

VI. Pelliciereae: Pelliciera.
Die Gegeniiberstellung dieses auf Grund morphologischer Ge- 

sichtspunkte gewonnenen Systems mit den anatomischen Befunden 
ergibt eine recht bemerkenswerte Erscheinung: Die fiir die Theaceae 
charakteristischen Sklereiden, die in dem System B e a u v i s a g e ' s  
eine besondere Rolle spielen, sind bei den primitivsten Gattungen 
(z. B. Camellia, Laplaced) reichlich verzweigt und stark verdickt 
und besitzen ±  verlangerte Seitenaste, bei den am hóchsten stehen- 
den Gattungen hingegen (z. B. Adinandra, Yisnea, Eurya) sind sie 
nur wenig verzweigt und verdickt und ihre Seitenaste kurz. Es ist 
also innerhalb der Theaceae eine deutliche Riickbildung der zu- 
nachst stark verastelten Sklereiden zu ±  steinzellartigen Elementen 
zu beobachten, wahrend B e a u v i s a g e  eine umgekehrte Entwick- 
lungsrichtung annimmt!

Die Tatsachen der geographischen Verbreitung stimmen mit 
der angefiihrten systematischen Gruppierung der Theaceen-Gat
tungen sehr gut iiberein. Recht klar geht daraus die Tendenz 
hem u, das Areał der Familie iiber die Tropengurtel hinaus aus- 
zudehnen und in subtropische und sogar gemafiigte Gebiete oder 
in hóhere Lagen der Gebirge vorzudringen. Diese Tendenz ist in 
den verschiedenen Verwandtschaftsgruppen (Camelliinae1, Gordo
niinae, Schiminae, Adinandrinae) zu beobachten und zwar handelt 
es sich hierbei stets um die auch in morphologischer Beziehung 
am weitesten vorgeschrittenen Gattungen. Wahrend die meisten 
derartigen Typen ihre immergriine Beblatterung beibehalten haben,



235 Ober die systematische Gliederung der Theaceen.

geht bei den Camelliinae mit dem Vordringen in Gebiete mit ±  
ausgepragtem Jahreszeitenwechsel die Ausbildung sommergruner 
Typen (Stewartia imd Franklinia) Hand in Hand. Hinsichtlich der 
geographischen Verteilung der Theaceae móge an dieser Stelle noch 
auf das auberst sparliche Vorkommen der Familie aut dem afri- 
kanischen Kontinent und den dazugehórigcn Inseln hingewiesen 
werden. (Vgl. Notizbl. Bot. Mus. Berlin-Dahlem 1Q24, Bd. 8 
p. 657).



Uber die Vegetation von Marokko.
Von

J. Braun-Blanquet.
(Vortrag auf der Pfingsttagung der Freien Vereinigung fur 

Pflanzengeographie u. System. Botanik zu Bonn, Pfingsten 1928.)

Nicht nur in ethnographischer und sprachlicher Hinsicht, 
sondern auch in Bezug auf Klima, Boden und Vegetation zeigt 
M a r o k k o die gróBten Gegensatze. Nicht weniger ais s e c h s 
g r o B e  K l i m a -  u n d  V e g e t a t i o n s g e b i e t e  lassen sich 
unterscheiden:

1. Das S a h a r a g e b i e t  im Siiden und Siidosten des Atlas.
2. Das G e b i e t  d e r  H o c h p l a t e a u s  im Osten gegen Al- 

gerien zu mit steppenartiger Halbstrauch- und Grasvegetation 
(FI a 1 f a s t e p p e). Die Boden zeigen Tendenz zur Versalzung. 
Die Pflanzengesellschaften sind oft giirtelartig nach dem gróBeren 
oder geringeren Salzgehalt angeordnet, so besonders in der Um- 
gebung der abfluBlosen C h o t t s  (Salzsumpfe). Die Halfasteppe, 
die im Gebiet der Hochplateaus ungeheure Ausdehnung erlangt, 
scheint keine Klimaxgesellschaft darzustellen. Wir finden Stipa- 
tenacissima-Bestande nur auf den Wellenkuppen und an sehr 
schwach geneigten Hangen, wo das Regenwasser abflieBen und die 
Bodensalze etwas auswaschen kann.

3. Das m a u r e t a n i s c h e  W u s t e n s t e p p e n g e b i e t  liegt 
zwischen 100 und 500 m Meereshóhe und hat geringere Nieder- 
schlage (c. 20—30 cm) und gróBere Warme. Der Boden ist 
schwacher versalzen ais auf den Hochplateaus, sodaB ais Klimax- 
vegetation ein Stachelbusch von Zizyphus lotus und Acacia gutnmi- 
fera gedeihen kann. Das Wustensteppengebiet (Unterlauf der 
Moulaya, Haouz, Teile des Sous) unterliegt intensiver Schaf- und 
Kamelweide.

4. Das m a u r e t a n i s c h - l u s i t a n i s c h e  G e b i e t  im Nord- 
westzipfel des Landes steht in krassem Gegensatz zum 'Steppen- 
gebiet. Es erhalt reichliche Niederschlage (Cap Spartel '83 cm 
jahrl.), die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Griinende Wiesen und Weiden 
wechseln ab mit Cistus- und t/fejrgebiisch und mit Resten von 
Korkeichenwaldern, die hier die Klimaxgesellschaft bilden. Eine 
ganze Reihe s i i d a t l a n t i s c h e r  Arten sind in Afrika auf dieses 
Gebiet beschrankt, das siidwarts bis gegen Ksar el Kebir reicht.

5. Siidlich angrenzend erstreckt sich das m a u r e t a n i s c h -  
a t l a n t i s c h e  G e b i e t ,  im Norden bis c. 250 km landeinwarts
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reichend, gegen Suden bei Agadir auskeilend. Trotz der siidlichen 
Lagę auBerhalb des Mittelmeerbeckens sind Flora und Vegetation 
dieses Gebietes ausgesprochen i n e d i t e r r a n .  Mediterrane Arten 
bil den den Grundstock der Flora und die meisten Art- und 
Gattungsendemismen sind mediterranen Ursprungs. Im Norden 
des Gebietes (wie auch im mauret.-lusitan. Gebiet) herrschen 
fruchtbare Roterdeboden (hamri), siidlich von Casablanca erlangen 
Schwarzerden grofie Verbreitung. Etwa soweit die Roterden 
reichen, mag der Korkeichenwald ais Klimax bestanden haben; 
heute ist er auf weite Strecken vernichtet. Auf eine weite baitm- 
lose Zonę folgt im Siidwesten der heute meist in Kultur genommene 
Eisenbaumwald ais Klimax. Dieser Wald von Argania sideroxylon 
(Sapotacee) reicht aus der Gegend von Safi, wo nur noch Reste 
yorhanden sind, bis ins Tal des Oued Sous. Die Kiistengegenden 
von Siidwestmarokko sind ausgezeichnet durch eine Reihe von 
makaronesischen Arten und Parailelarten, die auf eine tertiare 
Verbindung Siidwestmarokkos mit den Kanaren deuten. Besonders 
bezeichnend hierfiir sind die eigenartigen Kaktuseuphorbien (Eu- 
'phorbui Beaumieriana, E. echinus) und die sukkulente Composite 
Klcinia ńnteuphorbium. Auch der Eisenbaum hat seinen nachsten 
Verwandten in Sideroxylon mmmulano der Kanaren.

Ein besonders wichtiges pflanzensoziologisches und forstliches 
Problem in Siidwestmarokko ist die F e s t l e g u n g ,  F e s t i g u n g  
und B e w a l d u n g  der gewaltigen W a n d e r d u n e n  im Hinter- 
land von Mogador, das durch kiinstliche Heranzucht der Ononis- 
angustissima-Kssoziation des Sandes und Beschleunigung der Suk- 
zession zum Retuma-Wcbbii-Busch zu Ibsen versucht wird.

6. Der sechste groBe Vegetationsbezirk umfaBt den A t l a s  
und das R i f g e b i r g e  mit Gipfeln von 2500 m (im Rif), bis 4200 
m im Hohen Atlas. Eine allgemein giiltige Stufeneinteilung fiir 
diese Gebirge ist natiirlich ausgeschlossen; dazu sind die klima- 
tischen Verhaltnisse zu verschieden. Das Rif und der Mittlere Atlas 
erhalten wesentlich hóhere Niederschlage ais der Hohe und der 
Anti-Atlas, weshalb dort denn auch noch Fallaubwalder (nament- 
lich aus Eichen zusammengesetzt / Quercus maroccana,' Qu. Mir- 
beckii, Qu. TozaJ) und ausgedehnte Koniferenwalder (insbesondere 
Zedernwalder) vorkommen, wogegen im trockeneren Hohen Atlas 
die Zeder nur noch ganz vereinzelt im Grenzgebiet des Ari Ayachi. 
angetroffen wird und Fallaubwalder ganzlich fehlen. Auch die 
Korkeiche ist im GroBen Atlas selten, reicht aber yereinzelt bis 
2100 m empor. In den subalpinen Waldungen des Rif und des 
Mittleren Atlas kommen zahlreiche europaisch-asiatische Wald- 
pflanzen ais Relikte vor (so z. B. Rhamnus cathartica, Ligustrum 
vulgare, Viburaum Umiana, Polygonaturn officitude, Cephalanthera 
rubra, C. xiphophyllum, Stellaria holostea, Sanicala europaea etc.). 
Sie sind charakteristisch fur den Nebelgiirtel und fehlen dem 
trockeneren Hohen Atlas. Dieser besitzt dafiir in der alpinen Stufe 
und in kleinen Flachmooren der oberen subalpinen Stufe Relikte 
einer mitteleuropaischen Gebirgsflora wie Asplenium viride, Bo-
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trychifim Lutmria, Nardus stricta, Poa alpina, Blismus compressus, 
Carex capiltaris, Luzuta spicata, Juncus atpinus, Myosotis alpestris, 
Miota palustris u. a., die gleichfalls auf eine vordiluviale engejie 
Verbindung mit den sudwesteuropaischen Gebirgen hindeuten.

Gut vertreten sind im A t l a s  auch die G e b i r g s p f l a n z e n  
d e r  S i e r r a  N e v a d a ;  indessen iiberwiegen unter den Arten, die 
die alpine Stufe bewohnen, die E n d e m i s m e n  m e d i t e r r a n -  
m o n t a n e n  S t a m m e s ,  welche mehr ais 50 % der Gesamtarten- 
zahl umfassen. Im ganzen genommen ist die alpine Flora des 
Atlas aber sehr artenarm (vergl. namentlich R. M a i r e , Etudes 
sur la Vegetation et la Florę du Grand Atlas et du Moyen Atlas 
Maroccains. Mem. Soc. Sc. nat. du Maroc VII, 1924).

GroBe Artenarmut paart sich mit auBergewohnlichem Reich- 
tum an Endemismen und geringer Variabilitat der Formenkreise. 
Man muB die alpine Flora des Atlas ais eine uralte, sicher tertiare, 
versteinerte Flora bezeichnen.



Ober den Unterschied zwischen Floristik und 
„wissenschaftlicher" Botanik.

Von
Friedrich Fedde.

Kaum hatte ich meinen zweitcn Anfsatz iiber den „Riickgang 
der Pflanzengeographie und Systematischen Botanik" vollendet und 
zum Druck gegeben, ais man mich auf eine Sache aufmerksam 
machte, die besonders unter den jiingeren Systematikern starkes 
Mibvergniigen erregte, zumal die anstóbigen Satze in den Be- 
richten der Deutschen Botanischen Gesellschaft zu lesen waren. 
Hier befanden sich namlich in einer Gliickwunschadresse folgende 
Satze:

„Diese ihre Freude, nicht nur an der F l o r i s t i k ,  sondern 
auch an w i s s e n s c h a f t l i c h e r  B o t a n i k  war es, die 
Sie lange Jahre zu einem regelmabigen Besucher der Sitzun- 
gen der deutschen Botanischen Gesellschaft machte."

Es ist zu verstehen, dab, wenn dies ein jiingerer Botaniker, der ais 
Systeinatiker sich stark mit Floristik beschaftigt, liest, er starkes MiB- 
yergniigen empfinden kann. Leider lieb sich nicht mehr genau fest- 
stellen, wer der eigentliche Verfasser dieser Satze war; denn, 
wie bei allen solchen Gelegenheiten, hatten hier mehrere mitge- 
arbeitet, der Eine hatte den sachlichen Inhalt geliefert, der Andere 
hatte ihn zu wohlgesetzter Rede formuliert. Merkwurdigerweise 
stellte sich heraus, dafi gerade ein Systematiker den „Stoff" ge
liefert hatte und sich nicht entsinnen konnte, ob er nicht selbst 
die Gedanken so formuliert hatte.

Jedenfalls erklart er auf Befragen folgendes: „Er mache einen 
Unterschied zwischen dem, was er ais Floristik ansehe und dem, 
was er ais wissenschaftliche Botanik betrachte. Er bezeichne ais 
Floristen einen Liebhaber der Botanik, der ohne Beriicksichtigung 
der Pflanzengeographie, Soziologic und allgemeiner Systematik 
Pflanzen sammele und sie nach den iiblichen Floren und Hand- 
biichern bestimme. Ein wissenschaftlicher Botaniker ist nach seiner 
Auffassung schon der, der eine Flora eines bestimmten Gebietes 
k r i t i s c h bearbeitet oder aber die Pflanzenwelt seines Gebietes 
pflanzengeographisch vergleicht mit der anderer Gebiete. Selbst- 
verstandlich werde die Grenze zwischen dem Liebhaber-Floristen 
und dem wissenschaftlich arbeitenden Floristen haufig recht schwer 
zu ziehen sein."
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Bekanntlich spielen in der Systematik Nomenklaturfragen lei- 
der haufig eine recht wichtige Rolle, allerdings im allgemeinen nur 
bei Pflanzennamen. Hier ist ein „Nomenklaturstreit" ausgebrochen 
nicht iiber das „Objekt“ , sondern iiber das „Subjekt", und man 
kann sehen, dali solche Streitigkeiten unter Umstanden noch boseres 
Blut erregen konnen ais die iiber giiltige Namen und Synonyme. 
Allerdings ist wohl die Mehrzahl der Botaniker der Meinung, daB 
es sich bei einem Floristen um einen Mann handelt, der wissen- 
schaftlich und kritisch ein Florengebiet bearbeitet bezw. durch- 
forscht, wahrend man einen einfachen Pflanzensammler aus Lieb- 
haberei nicht ais Floristen zu bezeichnen pflegt; iibrigens pflegt ja 
sehr haufig der Fali einzutreten, dali aus einem solchen einfachen 
Pflanzensammler spater ein wissenschaftlicher Florist, Pflanzen- 
geograph und Systemati-ker wird; ja die Sagę meldet sogar, dali 
eine ganze Reihe von Pflanzenphysiologen auf solche Weise zur 
Botanik gekommen seien. Die betreffenden Herren, die an obigen 
Satzen AnstoB genommen haben, konnen also ihr Kriegsbeil be- 
graben und sich mit dem Gedanken beruhigen, daB es sogar einer 
der ihrigen war, der infolge der leidigen Nomenklatuirfragen, die 
ja wohl nie aufhóren werden, solange es Systematiker gibt, aus 
Versehen in sein eigenes Fettnapfchen getreten ist.
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J e s/e r/e io  T erapcrierafam ffcrffce/asom dbodoreu /m  / / t i f f f i

p n  - 6  4 - 6 . 6 ,  H - 3 3  f r :  O  / p //■•e y ~ 6 .S . f f : £ 5  A -  O

^ fę j/e r ie b o  -J e m p e m re tu /n  - T fo m p /e /c .

G lobufarietum co/dif*-7ferr?ergtum jaX ' Jbryotterbdębom  btodertbancre 
P ff-c j p ff:ca .jr.ff:+ ^ ^ j> ff!ca7 {6 .S j.# :*7 . ff: 72. \

dryadehm bd. //e/bapfam eb. /H bad3pĄy/et.
pH.o.b-b9.fr:W± '

firctcitaph y/et dm . 

£r/cełu /n  ca/n.

fr/ceto/pctm ?. deiberbebo^^e/ppen/reh/hr/bbebomtaŹ/}. ffAodo/zh/m fabo/b
ptt6.S-64ff:7sW: ± 0

Ł  o b se /e u r ie tu /n  - /f o m p /e p .

f^ dm eto dJndraóacetum  
P ff: ca.f. A: +

Csra todop -dydm  caesp.ffiŚś. 
P ff: S ff.ff.\35 ./r:0

(Tfi/cspeeio/n robaadb/o/b/J 
'db/ji/det. bo/p/cb. u.Ja/bce/reń/sae

pff: 6.¥' 6.?. ff: Z f O . A ’: t O

harbcebum’f/r/pae /  ioftJdasserj/o/byopeoJro/yz. 
/pff.'6.3~6}iff:6VA'0 /  \ p .  faZ/jfyychffpb Yo

 ̂ y b ' ftarbopcrtęebcy// %
/Jes/esteffo -óc/apepybreb.ya/bcebas. 

/  pff-6.7-6.6. ff- J J  bf: O

L obse/eu rbefu /r? j& óu Ź /n depf/S  
pff: £7 -S/. M’ff* /f: O
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A C O R U S  C A L A  M U S  , R H I Z O M G U J E R S C H M i T T

HypROCOTyLE v u L6 obe^ liCHTFORU, UHTEM sch attem form
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F ig .  1
S t a n d o r t  d e r  w i l d e n  L i l ie  in  G a l i l a a  

in  e i n e m  K a r s t l o e h

Fig. 3
Erste Bliiten der in Kultur genoninienen wilden Lilie Galilaas.

Fig. 2
Erste Bliitenknospen 

der in Kultur genoninienen wilden 
Lilie Galilaas.

F i g .  4

Vase aus Kreta, 
iilteste Liliendarstellung 

(inittel-minoiscli).
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Fig. 5
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