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Methodische Grundfragen und Richtungen 
der Pflanzensoziologie

Von Robert Grad mann, Tubingen 

1. In  n e c e s s a r i i s  u n i t a s ,  in d u b ii s  l i b e r t a s

Die unter Leituug Reinhold T iixens stehende Deutsche Arbeits- 
gemeinschaft fiir Pflanzensoziologie hat kiirzlicli eine schon im Jahre 
1908 verfaBte Schrift1) neu herausgegeben und init Vorwo.rt versehen 
in der ausgesprochenen, hochst erfreulichen und dankenswerten Ab- 
sicht, damit den Nachweis zu erbringen, daB schon zwanzig Jahre 
vor dem Erscheinen von Braun-B lanquets  „Pflanzensoziologie" 
die beiden methodologischen Hauptgrundsatze der Schule von 
Montpellier mil allem INachdruck yertreten worden sind.

Nach dem crsten Hauptsatz sind die pflanzensoziologischen 
Grundeinheiten auf die f loristisel ie Zusammensetzung,  und 
zwar auf die v o l l s t a n d i g e  Artenlis te  zu bcgriindcn . Der zweite 
Satz stcllt fest, <la6 das vtertvollste U ntersche idungsmerkmal  
nicht in den jeweils vorherrschenden, auch nicht tn den konstanten 
Arten, sondcrn in den Lei tp f lanzen  oder „Charakterarten" gegeben 
ist, die der cinzelnen Gescllschaft eigentiimlich sind und andere 
Gesellschaften mehr oder weniger streng meiden.

Braun-Blanquet  ist selbstandig zu diesen beidenErkenntnissen 
gelangt, noch ehe er Gełegenheit hatte, sie aus der genannten Schrift 
kennenzulernen. Das darf beido Teile in dem Vertrauen bestarken, 
daB wir in der Hauptsache auf dem rechten Wege sind. Uherhaupt 
wird sich jedermann mit dem, was uns Br.-Bl. zu sagen hat, in den 
meisten Punkten einverstanden erklarcn. Jedermann wird es ihm 
danken, daB er auf Grund seiner urnfassenden Belesenheit uns mit 
den neueren und neuesten Arbeiten und Bestrebungen namentlich

l) R ob ert G radm ann: Lber Bcgriffsbildung in der Lehrc von den 
Pflanzenformalionen. —  Unveranderter Neudruck aus Fnglers Bot. Jahrb. 43, 
Beibl. 99, 1909 (auch im Bericht uber die 6. Zusammenkunft der Freien Ver- 
einigung der system. Botaniker u. Pflanzengeogr. zu SlraBburg u. Colmar 1908).
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2 Rober! Gradmann

auch amerikanischer und russischer Forscher bekannt gemacht hat. 
Jedermann wird die Umsicht und den Scharfsinn bewundern, womit 
er ais echter Abkominling der Ziiricher Schule die einsehlagigen Be- 
griffe zergliedert. Auch die Anleitung zu eingehenden Standorts- und 
namentlich Bodenuntersuchungen mit physikalischen und chemischen 
Methoden und Instrumenten ist eine liochst dankenswerte Neuerung. 
Keineswegs tadeln moclite ich auch die Eigentumlichkeit, dab er ais 
ausgesprochener Empiriker und Techniker auf eine tiefere Begrundung 
seiner Methoden haufig veizichtet und sich lieber auf dereń praktische 
Bewahrung und Beliebtheit beruft.

Eines seiner Hauptverdienste ist die beim Briisseler Botaniker- 
kongrefi 19101) vergeblich versuchte und gewifi -wimschenswerte 
Durchsetzung einer einheitlichen pflanzensoziologischen T e rm in o 
logie  (zu unterscheiden von der Nomenklatur!). Man hat gelegentlich 
dariiber geklagt, da fi Br.-Bl. uns mit einer solchen Fberfulle von 
Fachausdrucken meist nichtdeutschen Ursprungs uberschutte. 
Namentlich die Nordamerikaner entwickeln ja in dieser Beziehung 
eine kaninchenartige Fruchtbarkeit. Allein ein Lehr- oder Handbuch 
liat schliefilich die Pflicht, mit allen wichtigeren Fachausdrucken be- 
kannt zu machen. Br.-Bl. bat sich in dieser Richtung sogar besondere 
Zuriickhaltung auferlegt. Er verzichtet darauf, alle Faehausdrucke 
vorzufiihren, die von den einzelnen Vertretein der Pllanzensoziologie 
gelegentlich gebraucht, und alle die verschiedenartigen Bedeutungen, 
in denen sie mifibraucht worden sind* 2), und begnugt sich in der Regel 
damit, fiir jeden Begriff nur einen einzigen Ausdruck bestimmt vor- 
zuschlagen. Die Wahl ist fast immer so geschickt getroffen, dafi sie 
allgemeinen Anklang gefunden hat. Wenn einzelne seiner Anhanger 
glauben, diese gelehrt klingenden Faehausdrucke nun auch bestandig 
im Munde fiihren zu miissen, auch wo es sich um die einfachsten 
Dinge der Welt handelt, so liegt das nieht am Meister, sondern an 
den Lehrlingen, die noeh nieht begriffen haben, dafi es zu den ersten 
Erfordernissen einer gesehmackvollen Darstellung gehort, unnotige

’ ) IIIe Congres internat, de fiotanique. Bruxelles 1910. Phytogeograijhische 
Nomenklatur’. Bericlite u. Vorschlage. Herausgegeb. v. Ch. F lahault und 
C. S ch ro te r , Ziirich 1910; eine hochst aufschluBrciche Sehrift.

2) Dieser miihseligen und um so verdienstlichercn Arbeit haben sich 
F la h a u lt und S ch roter  a. a. O. und noch ausfiihrlicher H elm ut Gams 
(Prinzipienfragen der Vegetationsforschung; Aierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. 
Zurieh 63, 1918) bereits unterzogen.
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Fachausdrucke z u vermeiden. Ich selbst habe mich nachtraglich noch 
an B r a u n - Blanquet s Terminologie moglichsl angeschlossen, unter 
\crzicht auf Prioritatsrechte und zuweilen selbst dann, wenn die 
von mir friiher gebrauebten Ausdriicke eigentlich den Yorzug ver- 
dienen. Nur aus ganz trifligen Griinden erlaube ich mir eine Ab- 
weichung von dieser Regel1).

Da wir beide die gleiche Forschungsmethode befolgen. so ist e~ 
kein Wundcr, daB auch unsere Ergcbnisse sacblicb weitbin uberein- 
stiimnen, wenn aucli Br.-BI. vermoge seiner ausgekliigelten Nomen
klatur alles anders benennt.

Ebensowenig wundere ich mich, wenn Br.-BI. gelegentlich stark 
von mir abweieht. Denn ich weiB und werde dies noch naher belegen. 
wie weitgehend die Auffassung vom personlichen Ermessen bestimmt 
wird. Sie wird vor allcm verschieden ausfallen, je nachdem der cin- 
zelne Eorseher mehr zu einer weiten oder zu einer engeren Fassung 
des Gesellschaftsbegriffs neigt2), mehr der Goetheschen oder der 
Linneisehen Richtung huldigt. Br.-Bl. geht. in der Aufspaltung etwas 
weiter ais ich; doch kehren ineine Waldgesellschaften fast alle bei 
ihm wieder, nur wie gesagt unter anderem Namen. Die Skandina\icr 
treiben auch liier die GUederung sehr viel weiter. Doch scheint sieb 
bei den Waldgesellschaften eine beiderseitige Annaherung an eine

') Solche Grandę licgen fili mich in folgenden Fallen vor. Die beiden ersten 
betreffen leider zwei allgemein und besonders haufig gebrauchte Ausdriicke. 
Das dem klassischen Latein fremde fraiLzosiseh-englise.he Wort association kfingt 
in deutscher Spracbe abscheulich, selbst die Feder striiubt sich buchstablicb 
dagegen, und iiberdies liimmt es sich unnbtig wichtigtuerisch aus. Mir geniigt 
vollstandig das vijllig gleichbedcutende Wort „Pflanzengesellschaft'1 oder, * o  
die Dcutlichkeit es verlangt, „Grundeinheit".

Die Abgeschmacktheit des Fachausdrucks c lim a x  (der K li ma x) einpfindet 
allerdings nur der Spraehkundige. Mit einer Lciter (/} hat der Ausdruck
namlich gar niehts zu tun; er ist nicht griechischen, sondern amerikanischen 
Ursprungs und von „Klima”  hergeleitet mit der ftir Amerikancr und dereń 
Nachaffer offenbar besonders wohlklingenden Endung x (vgl. Minimax, Biox. 
Blendax usw.). Ais Ersatz wird auch von Br.-Bl. der Ausdruck „Schlufigesell- 
schaft”  zugelassen.

Fmgekehrt lasse ich mir das Wort „L e it p f la n z e 11 nicht nehmen. So, 
wie ich es anwende, entspricht es haarscharf dem „Leitfnssil“  der Geologen. 
Br.-Bl. hat es durch ..Charakterart“  ersetzt, was viel weniger eindeutig ist. 
„Cliarakteristisch“  sind auch die dominanten nnd dit- konstanten Arten, nur in 
etwas anderem Sinn.

2) Ihre rein persbnliche Bedingtheit hat schon W a lte r  1927 hervorgehoben.
1*
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mittlere Linie anzubahnen, eine Entwicklung. die niit zartcn Handen 
gepflegt werden sollte; rechthaberisches Auftreten kaun diese Ent- 
wicklung nur storcn. Etwas anders ist es beim Grasland. Wahrend 
ich die Wiesen und Weiden der unteren Hohenstufen ais wesentlich 
anthropogen, von zum Teil willkiirliclien und unberechenbaren Wirt- 
schaftsmalinahmen abhangig, mehr summarisch behandle, stehen sie 
fur Br.-151. wie fiir alle, die aus der Ziiriclier Schule hervorgegangen 
sind, im Vordergrund, wohl schon von der beriihmten Erstlingsarbeit 
ihres Meisters her1), aber auch weil sie sieli aus begreiflichem Grunde 
vorzugsweise mil den Matten des Hoehgebirgsgiirtels beschaftigt 
liaben. Aulierdem duldet es die starre Konsequenz Br.-Blanquets 
nicht, Kausalbegrifle wie anthropogen in die streng analytisch- 
lloristische Fassung der Gesellschaftsbegriffe hereinspielen zu lassen2). 
So kommt es, dali gerade das Grasland im weitesten Sinn, weniger 
bei Tiixen,  um so mehr bei Br.-Bl. selber und manchen andereii seiner 
Schiller in eine schwer iiberschaubare Yielheit von Assoziationen, 
Subassoziationen, Yarianten, Fazies usw. aufgespalt.cn wird. Das 
alles ist mir erklarlich.

Vollig ratselhaft aber war es fiir mich zunachst. wie trotz all der 
starken personliehen Einfliisse die Anhanger der Schule von Mont
pellier fast immer buehstiiblich zur gleichen Auffassung gelangen wie 
ihr Meister — bis ich endlich dahinter kam, w'as es heilit, ,.Pflanzen- 
soziologie nach Braun-Blanquet“  treiben. Das heilit fiir die ineisten 
nicht etwa nur nach seinen Methoden arbeiten —  nach den gleichen 
Methoden habe ja auch ich schon vor Br.-Bl. gearbeitet —, sondern 
unmittclbar scine Ergebnisse und Auffassungen im einzelnen iiber- 
nehmen. Wenn ich diesen Eindruek hier wiedergebe, so gesebieht 
es nicht, um zu tadeln. Setzen wir den Fali, ein so hervorragender 
Pflanzensoziologe wie Br.-Bl. unternahme es, ganz Mitleleuropa oder 
gar ganz Europa pfLanzensoziologisch zu bearbeiten und die Ergeb
nisse in einem riesenhaften Kartenwerk grolicn Malłstabs nieder- 
zulegen, so wiirden wir uns alle reich beschenkt fiihlen, natiirlieh ohne 
uns den darin niedergelegten Auffassungen damit blindlings zu unter-

x) S teb ler und S ch roter : Beitrage zur Kenntnis der Yfricsen und Matten 
der Schweiz. — Landwirtsch. Jahrb. d. Schweiz, 1, 1887 bis 6, 1892.

2) Anderswo wird dieses Prinzip strengster Objcktivitat freilich oft genug 
durchbrochcn, so durch die Beriicksichtigung der stark hypothetisclien Suk- 
zessionslehre, durch die Deutung von Binzelbestanden im Sinnr von Assoziations- 
gemiseben, durch Bezeichnungen tvie JCerobrotr/ctutn, Fagctutn calcareum usw.
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werfeu. Einer allein kann so etwas selbsl verstandlich nicht machen. 
Wenn nun aber ein ganzer Slab von tiichtigen Pflanzeukennern sich 
selbstlos dem verebrten Meister zur Veifugung stellt, uni, auf person- 
liclie Meinungen verzichtend, ganz in seinem Sinn und Geist und ganz 
nach seinen Auffassungen zu arbeiten und so in gemeinsamem Be- 
miihen das groBe Werk zustande zu bringen, so kttnnen wir auch dat 
nur dankbar begiiiBen, und fcrne sei es von mir, einen dieser Ge- 
treuesten in seinem Glauben irremacheii zu wollen. Das ware ja 
auch ganz vergeblicli.

Aber solche Rechtglaubigkeit ist niehl jedermanus Sache. Es 
gibt auch weniger anspruchslose, mil cinem starken Frciheitsbedurfnis 
ausgestattete, kriliscli denkeiide und jedem Dogma abliolde Menschen. 
Fur sic isl eine derartig subalterne Haltung einfach unmoglich; mail 
kann von ihnen nicht verlangen, daB sie blindlings mit irgendeiner 
Autoritat, und ware es Br.-Bl., durch Dick und Diinn gehen. Ich 
liabe unserer weitgehenden Ubereinstimmung mit Freuden Ausdruck 
gegeben; ieli hoffe, einen weiteren Beitrag zum Frieden zu leisten, 
wenn ich nun auch die noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten 
nicht verschweige, zugleich aber den Nachwcis erbringo, daB sie fast 
nur formałer Art und keineswegs so schwerwiegend sind, um bei 
gegenseitiger Duldsamkeit einer restlosen Yerstandigung und freudigen 
Zusammenarbeit im W'ege zu stehen. Diese Meinungsverschieden- 
heiten bewegen sich, wie schon H. Meusel1) erkannt bat, fast aut- 
schlieBlich um zwei Kernpunkte: die Stellung zur Pflanzengeographie 
und das pflanzensoziologische Svstem.

2. P f lanzcnsoz io log ie  und P f lanzengeographie
Wer aus Braun-Blanquets  Buch seine ersten Belehrungen 

holt, wird sclion aus den ersten Satzen der Vorrede und der Einleitung 
den Eindruck entnelimen, die Lehre von den Pflanzengesellschaften 
babę bis vor kurzem ais „unselbstandiges Anliangsel" der Pflanzen- 
geograpliie nur ein kuinmerliclies Dasein gefristet; erst etwa seit 
Ende des Weltkriegs, seit sie sich aus den Fesseln der Pflanzengeo- 
graphie belieit, den neueren Nanien „Pflanzcnsoziologie" angenommen 
und sich so zur „selbstandigen Wissenschaft" crhoben, habe sie plbtz- 
lich einen gewaltigen Aufschwung genornmen und einen wahren Siege«-

') H. M eusel: Pflanzensoziologjschc Sysicmatik. Ztsrhr. f. d. ges. Naturv.. 
1939. — Ders., Die Grasheiden Mitteleuropas. Bot. Arch. 41, 1940.
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zug durcli die Welt angetreten an der Spitze eines Heeres von be- 
geisterten Anhangern und Mitarbeitern.

Man braucht noch nicht Fachinann zu sein, braucbt auch die 
\ orausgegangene Entwicklung nicht selber miterlebt zu haben. man 
darf nur einen Blick tun in eine der kuizen geschichtlicheu Uber- 

*sicliten wie etwa die von Eduard Riibel1), urn zu wissen, daB auch 
eine ganz andere Auffassung moglich ist. Der anerkannte und viel- 
gefeierte Schopfer der Zweigw issenscliaft, die mail jetzt Pflanzeu- 
soziologie nennt, ist damach nicht etwa B raun-B lanquet  odcr sonst 
ein Vertreter der jetzigen Generation, noch weniger einer der russi- 
schen Botaniker2). die gegen Ende des letzten Jabrhunderts das 
W ort  Phytosoziologie aufgebracht haben, vielmehr Alexander  
von Hu mboldt,  der bekanntlich zugleich der Schopfer der Pflanzen- 
geograplrie ist. Die stolze Listę seiner Naclifolger im 19. Jahrhundert, 
August Grisebach,  Otto Sendtner.  Anton Kerner ,  Adolf Engler,  
Oskar Drude ,  Ragnar Hult ,  EugenWarming. A.F.W. Schimper.  
genugt allein schon, um die unverganglichen Yerdicnste der Pflanzen- 
geographen um die Lelire von denPflanzengesellschaftcn inErinnerung 
zu bringen. Sie haben nicht blol) in tiefschurfender Arbeit die Methode 
ausgebaut; sie haben zugleich in einer Reihe von glSnzenden Dar- 
stellungen Beispiele und Vorbilder gegeben. denen das zwanzigste 
Jahrhundert bis jetzt nichts auch nur annahernd Gleichwertiges an 
die Seite zu stellen liat. Br.-Bl. erwahnt aber die alten Pflanzen- 
geograplien fast nur, um ihnen am Zeuge zu flicken; unsere beiden 
Grollten, A lexander  von H um bold t  und August  Grisebach.  
werden, soviel ich sehe. im ganzen Buch nicht einmal genannt! Frei- 
lich haben sie es noch nicht so herrlich weit gebracht wie wir; sie 
haben auf der steil ansteigenden Entwicklungsbahn nur die ersten 
Schritte getan; aber das waren Riesenschritte, und neben dicsen 
wahrhaft scliopferisclien und wellumspannenden Geistern înd wir 
heutigen Kleinigkeitskramer und Nomenklaturhelden nur armselige

Die beiden ersten Jahrzehute dieses Jahrhunderts haben vor 
allem fiir die Klarung der Begriffswelt Trclfliches geleistet. Neben den 
Skandinaviern, vorab A. X . Cajander .  neben Charles Flaliault  und

') Ed. R iib e l: Die Entwicklung der Pttanzensoziologie. Yierteljalirsichr. 
d. Nalurf. Ges. Ziirich 65, 1920. — Ahnlirli F irbas 1952.

2) Wie A lech in  (Wann und wo ist die Phytosoziologie entstanden? Bot. 
Notiser, Lund 1924) mit einem erstaunliehen Mangel au Logik zu glauben seheint.



Ludwig Diels,  sind da besonders die Zuricher (Carl Schroter ,  
Martin R ik l i ,  Hermann Brockmann-  J eroscl i,  Eduard Rubel ,  
Josias Braun selber und Helmut Gams) mit Ehren zu nennen. Die 
Yerwendbarkeit der Pflanzensoziologie fiir die Land- und Forst- 
wirtschaft wurde ebenfalls friiher schon erkannt. Alle diese Leistungen 
liegen nocli vor dem kritiśchen Zeitpunkt; sie sind unter dem Zeichen 
der Pflanzengeographie vollbracht worden, von Forscliem, di(; ais 
PflanzengeogTaphen ausgebildet waren und sich ais solche fiililten.

Dali in der Nachkriegszeit ein neuer Aufschwung, namentlicli 
eine bisher unerliorte Verbreiterung des pflanzensoziologischen Be- 
triebs, besonders auch in Nordamerika und Rullland, eingetreten ist, 
soli gewill nicht bestritten werden. Der Aufschwung ist wohl in erster 
Linie der klarenden Yorarbeit der Pflanzengeographen in den beiden 
vorausgegangenon Jahrzehnten zu verdanken. Die allgemeine Auf- 
nahme des neuen Wortes „Pflanzensoziologie“ mag auch dazu bei- 
getragen haben; es ware nicht das erstemal, dali eine gliickliche Be- 
zeichnung den Funken einer bereits in der Enlwickluug begriffenen 
Disziplin plotzlich zu hellen Flammen entfacht. Einen ganz wesent- 
lichen Anteil daran hat sicher die umfangreiche Tatigkeit, die Br.-Bl. 
selber durch seine Schriften, Vortrage und geschickten Fiilirungen 
ausgeiibl hat. Die meisten Pflanzensoziologen sind ja doch seine per- 
sónlichen Anlianger. Die Aussicht, lediglich mit den Vorschriften des 
bewahrten Mcisters bewaffnet, an einer neuartigen Forscliung sich 
beteiligen zu konnen, muBle ja auf unzahlige strebsame und ideał 
gesinnte Floristen und sonstige Naturfreunde begeistemd wirken.

Ob jedoch die namentlicli von den Russen geradezu fanatisch 
betriehene Trennung von der Pflanzengeograpliie eine solch heilsame 
Wirkung ausgeiibt hat, dariiber kann mail jedcnfalls verschiedener 
Memung sein. Die Pflanzengeographen sind vom Gegenteil iiberzeugt. 
Selbstverstandlich steht es jedem frei, seine Lebensarbeit beliebig 
einzuengen. Die Spezialisierung ist ja iibcrall im Fortschreiten be- 
griflen. Aber auch dariiber besteht nur eine Meinung, daB die ab- 
getrennten Disziplinen sich nicht gegenseitig den Riicken zukehren 
diirfen; sie miissen zu ihrem eigenen Besten mit dem Vaterliaus und 
den Gcschwistern in steter Verbindung bleiben. Das gilt von den 
arztlichen Spezialisten, es gilt von den Botanikern, dic ais Yertreter 
der Systematik mit der Anatomie und Physiologie die Fiihlung nicht 
verlieren diirfen, und so muB auch der Pflanzensoziolog, der auf 
Wissenschaftlichkeit Anspruch macht, die Yerbindung zum mindesten

Methodische C.rundfragen und Rielitungen der Pflanzensoziologie 7
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mit der Pflanzengeograpliie aufrcchterhalten; andernfalls wird er 
zum Banauscn.

Die Pflanzengeographen selber denken naturlich nicht daran, 
auf dieses wert.voIle, noclr dazu auf ihrem eigenen Boden gewachsene 
Darstellungsmitlel zu verzichten. Sie konnten es gar nicht. Ebenso- 
wenig sehen sic ein, warum sie den wirklich gliicklich gcwalilten und 
handlichen Ausdruck „Pflanzensoziologie“ , der spraclilich vdllig 
gleichbedeutend ist mit dem etwas umstandlicheren „Lehre von den 
Pflanzengesellschaften“ , nicht auch auf die alteren Riehtungen dieses 
Wissenschaftszweiges anwendcu sollen.

Sie sind weiterhin der Meinung, mit dem Riickzug in ein cnges, 
alłzu leicht kleiidich werdendes Spezialistentum, mit dem Verzicht 
auf die groBen und weit aussclrauenden Gesichtspunkte der Pflanzen
geographie schaden die „reinen“ Pflanzensoziologen nur sieli selber. 
Es lieiBt doch, sich in den Sclimollwinkel stellcn, wenn Br.-BI. alle 
nur denkbaren Merkmale der Pflanzengesellschaften eingehend be- 
spriclit, aber eines der wichtigsten und anregendsten mit Stillschweigen 
ubergeht, den pflanzen geographiscl ien Charakter,  d. h. die fur 
manche Pflanzengesellschaften hervorragend charakteristische und 
aufschluBreiche Zusammensetzung aus Arten bestimmter Arealtypen 
(„pontisch“ , atlantisch, alpin usw.), womit die Pflanzengeographen 
von August Grisebacli  und Anton Kerner bis H. Meusel (1940) 
sich so eingehend und fruchtbringend beschaftigl liaben. Andere 
modeme Pflanzensoziologen denken hier ganz anders. So siiul fiir die 
neueste Vegetationskarte der Schweiz die Arealtypen sogar zum 
leitenden Gesichtspunkt erhoben worden1), und soeben hat auch 
Jos. Eggler fleiBigen Gebrauch davon gemaclit* 2).

Ebenso bedauerlich ist die Vcrnachlassigung des bko log isch-  
phys iognom ischen  Charakters, der doch auch jeder „Assoziation“ 
trotz ihrer grundsatzlicli floristischen Begrundung- innewohnt, wie 
Br.-Bl. selber zugibt. Die von den Pflanzengeographen von H u m 
bo ld t ,  Grisebach und Anton Kerner bis zu "War ming,  Schimper 
und R ubel  so liebevolI gepflegten und so heziehungsreichen „Yegeta- 
tionsformen“  oder „Lebensformen“ werden \on Br.-Bl. ausdriicklich 
abgelehnt und nur das neueste, viel zu einseitige System von Raun-

-1) Emil S chm id : Dic Yegetationskartierung der Schweiz 1 : 2UUUUU. Ber. 
uber d. Gcobot. Forschungsinstitut Rubel fiir 1939.

2) Jos. E gg ler : Flaumeichenbestande bei Graz. Beih. z. Bot. Centrallil. 
61, B 1941.



kiaer wird zugelassen. Was Br.-Bl. sonst noch unter dem Titel 
„Ókologie“ bringt, das sind fast ausschliefllich Methoden der Stand- 
ortsuntersuchung, walirend die wirkliche Ókologie, die Lehre vom 
L e b e n s h a u s h a l l ,  namentlich von der Anpassung der Pflanzen an den 
Standort und der dadurch bedingten Pflanzengestalt, also die eigent- 
lieli botanische Anfgabe, voIlig zu kurz kommt1).

Ahnliches gik vom EinfluB der e rdgesch icht l i chen  Ent-  
"  i f k l u n g , namentlich der vorgeschichtlichen Klimaanderungen und 
den durch sie veranlaflten Pflanzenwanderungen, ein Gesichtspunkt, 
der von den Pflanzengeographcn sei1 Anton Kern er und Adolf 
Engler ebenfalls besonders sorgsam beachtet und durch die heulige 
Pollenforschung noch besonders in den \ ordergrund getreten ist. Er 
ist auch fiir die Pflanzensoziologie keineswegs belanglos, schon des- 
halb, weil er davor hewahrt, die Pflanzengesellschaften ais reine 
Funktion des Standorts aufzufassen, wie es jetzt vielfach geschieht. 
Auch dieses Forschungsgebiet ist vou den Schweizer Pflanzensozio- 
logen wieder ganz in den Vordergrund geruckt worden (vgl. Scl imid 
a. a. 0 .); Br.-Bl. bat es vollig ubergangen.

Um so ausfuhrlicher bespricht er die aus Nordamerika ein- 
gefiihrte Sukzessionslehre. Sie bat denn auch in der Schule von 
Br.-Bl. cine Zeitlang cine Hauptrolle gespiell; man scheint aber mehr 
und mehr wieder davon abzukommen. Die modernę Bodenkunde, 
die ebenfalls von Nordamerika ausgcgangen und dano in Bufiland 
besonders gefbrdert worden ist, belehrt uns, dafl im regenreichen 
Klima die Boden durch Auslaugung immer armer an Kalk und anderen 
Pflanzennahrsalzen werden, was durch die gleichzeitige Yersauerung 
des Bodens, unter UmsLiinden auch durch den Waldwuchs noch ge- 
fordert wird. Dieser fortschreitenden Yeranderung der Boden, so 
sclilofl man, muB auch eine entsprechende Anderung der Vegetat.ion 
entsprechcn, so dafl allcs sehlieBlich in einer einformigen azidophilen

‘ ) Das "Worl olxoi mit Wohiiraum oder Standort und drinentsprechend 
Standortslelire mit Ókologie zu uhersetzen łialte ich fiir verfehlt. Der Fach- 
ausdrurk ..Ókologie11 wnrde seinerzeit cingcfuhrt ais Bezeiclinung fiir das, was 
man friilier „Biologie" nannte, ein ort, das jetzt mit Recht in sehr vicl wcitcrem 
Sinn gebrauclil wird. Der Ausdruck Ókologie ist, ob sprachlich richtig oder nicht, 
mit „Lehre vom Lebenshaushalt" zn uhersetzen; denn nicht anders war es von 
Hause aus gemeint. Noch abwegiger war es freilich, die Lehre von den Pflanzen
gesellschaften uberhaupt ais , Ókologie" (Ecology) zu bezeiclinen, ein derbes 
MiBverstandnis, das Wohl nur dureh den Nebentitel und die ( 'bersetzungen von 
W a rm ings Plantesamfund bervorgerufcn wurde.

Methodisujie Grundfragen und Riolitungen der Pflauzcnsoziologie 9
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SchluBgesellschaft (,,Klimax“) endet. Diese Theorie wird durch die 
mitteleuropaischeWaldgeschichte nicht bestatigt. Sie konnte hochstens 
fiir die regenreichsten Gebiete zutrcffcn, nur fur ebenes Gelande und 
nui dort, \vo es an einem kalkreichen Untergrund fehlt. Der Zyklus- 
gedanke erfreut sich in Amerika offenbar besonderer Gunst. Er ist 
ctwa gleichzeitig durch W. M. Morris Davis  auch in der Geomorpho- 
logie aufgekommen und wurde dort ebenso in den Himmel erhoben. 
Es konnte nicht fchlen, daB auch diese beiden Theorien miteinander 
verquickt und in eclit amerikanischer MaBlosigkeit die tollsten Hypo- 
thesen daraus enlwickelt wurden. Gerhard Sc hien ker1) bat mit seiner 
Kritik den Nagel auf den Kopf getroffen: Der Sukzessionsgedanke 
hat seine volle Berechtigung, soweit es sich dabei um die Phasen 
handelt, die durchlaufen werden, bis die durch eine Naturkatastrophe 
oder mcnschliche Eingriffe gestorte, dann aber sich selbst tiber- 
lassene Yegetation ihr natiirliches Gleichgewicht wieder erreicht hat; 
insoweit ist er auch von den Pflanzengcographen seit Anton Kerner 
imraer beriicksichtigt worden. Aber Wahnwitz ist es, ihn mit 
„Peneplainphaiitasien“ zu verquicken und voraussagen zu wollen, 
was auf jedem Fleck Erde einmal wachsen wird. wenn die Gebirge 
vołlig ahgetragen sein werden.

Im iibrigen verlegt Br.-BI. seinen Schwerpunkt ganz auf die rein 
formaie Feststellung der Pflanzengesellschaften und die Standorts- 
untersuchungen, und seine Anhanger lun es ihm nach, wie sie iiber- 
haupt seinen Neigungen und Abncigungen bis ins kleinste folgen. 
Nun ist es ja wohl richtig, was u. a. T i ixen2) hcrvorhebt. daB 
der Synthese stets die Analyse vorausgehen, daB man zuerst die vor- 
handencn Pflaiizengesellscliaftcn und dereń Verbrei tang genau fest- 
stellen und mit geniigenden Tabellen belegen niuB. ehe man daran 
gehen kann, ihre Lebensbedingungen und ihren Lebenshauslialt zu 
erforschen. Das gilt fiir den einzclnen Bearbeiter. Ob man aber eine 
ganze Gcneration dazu verurtcilcn kann. sich ausschlieBlich mit der 
Bereitstellung des statistischen Rohmaterials zu beschaftigen. w ahrend 
erst spiitere Geschleehter das Gliick haben sollen, diesen Rolistoff 
geislig zu Yerarbeiten, das ist mir um so zweifelhafter. ais die Nach-

') Gerh. b ch len k er : Die naturlicheu Walflpeselischaften im Laubwald- 
pebiel de« ryiirttembergischen l iiiriiands. Veroff. d. W iirtt. Landesstellc f. 
Naturschutz 15. 1938.

2) Reinh. T iixen : Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. 
d. Florist.-soziol. Arbeitsgemeinsch. in Niedersachsen 3, 1937.



wrelt. mit unserer Yorarbeit (loch nicht zufrieden sein, sondein dic 
Analyse wieder von vorne beginnen wird; donn jedcs Zeitalter stellt 
wieder andere Anspriiche. Es fehlt denn auch koineswegs an 
Pflanzensoziologen, die sich auf eigenc Faust daneben aucłi liohere 
Ziele gesteckt haben.

Im iibrigen darf gerade Tiixen offenbar nicht jener unhistorisch 
amerikanisierenden Richtung zugereclinet werden. Er hat die 
I iihlung mit der Pflanzengeographie durchaus nicht verloren, wenn 
er auch nicht vicl davon redet; z. B. kann er gelcgentłich vom Relikt - 
begriff Gebrauch machen. Und dafi er der vornehmen deutschen 
Gelehrtensitt e huldigt, die Yerdienste der Vorganger anzuerkemien, 
beweist er ja schon dadurch, dafi er die Schrift eines alten Pflanzen- 
geographen der Yergessenheit entrissen hat.

3. Die soz io log ischen  Grundeinheiten
Die soziologischen Grundeinheiten oder „Assoziationen“ werden 

von Br.-Bl. ausdriicklich den Arten des botanischen Systems 
gleichgestellt. Dies wird unterstrichcn dadurch, dafi sic nach dem 
Yorbild der wisseiischaftlichen Pflanzennamen eine feststehende 
lateinische Bezeichnung erlialten, und doppelt unterstrichcn durch 
die neuerliche Einfulirung des Pr ior i ta tsgesetzes ,  und zwar mit 
allen Schikanen, mit Beifiigung des Autornamens und der Jahreszahl 
oder gar zweier Autornamcn, von denen der erste in Klammem gesetzt 
wird. Diese Gleichstellung halte ich mit Meusel u. a. fur verfehlt.

Man rouB sich klarmachen, wie Gesellschaftsbegriffe iibcrhaupt 
entstehen. Die Neuaufstellung von  P f lanzengcse l lschaften  
in einern noch  unbearbe i te ten  Erdraum ist etwas vo l l ig  
anderes ais das bloBe „BesLimmen“ von  Einze lbestanden  
in einein Gcbiet, dessen Pflanzengcsellschaften iin wTesentlichen ais 
bereits bekannt und lestgelegt gclten. Fur den letzteren Zw'cek sind 
die Anweisungen in Br.-Blancjuets Lehrbuch mehr ais ausreichend. 
Man wird aufs eingehcndste belehrt, wie die Einzelbestande mit einer 
peinlichen, fast 'ribertriebenen Genauigkeit nach allen Regeln der 
Kunst lediglieh mit Nainen und Zahlen, ohne auch nur ein Mindest- 
malJ schriftstellerischer Kunst zu beschreihen sind. Aber auf die sehr 
viel wichtigerc Frage. wie die so entscheidende Ausw alil unter den 
Einzelbestanden zu ireffen ist, worauf in W irklichkeit alles ankommt, 
sucht man im Lehrbuch vergcblich nacli einer Ant w ort. LTin das zu 
erfahren. muli man sehon zu Br.-Blanquets prachtiger Erst l ings-

Metliodische Orundfragen unii Riolituugeii der Fflanzensoziologie 11
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arbe i l  greifen1). Was er dort ausfiihrt iiber den Weg, den man zu 
gehen hat, um „typische Bestandesaufnahmen“ zu erhalten, entspricht 
durchaus meinen Erfahrungen. Es ist keine Rede  davon ,  daB 
man nur an be liebigen Stellen exakte  E inzelbestandes-  
aufnahmen zu machen braucht ,  aus denen sich dann durcb 
Vergle ichung uud Berechnung die Pflanzengese l lschaften  
o b je k t iv  und rein mechanisch  herauskristall isieren.  Viel- 
mehr gibt es nur den einen Weg: man mu Pi zunachst bei reichlicher 
Begehung des Geliindes einzelne Gesellschaften rein intu it iv  durcb 
spontanen ZusammenschluB von Erinnerungsbildern zu erfassen 
suchen, eine Kunst, die nieht jedermanns Sache ist; sic erfordert, 
man konnte sagen, euien soz io log ischen  Bl ick ,  vielleicht sogar eine 
angeborenc Begabung. Die Leitpflanzen tun scbon hier gute Dienste, 
wiewohl sie noeh niclit mit Sicherheit festzustellen sind. Erst bei 
wiederliolter und noch grundlicherer Begehung lohnl es sich, die 
„typischen“  Einzelbestande genau aufzunehmen und behutsam vor- 
tastend, berichtigcnd und erganzend sich zu der Sicherheit durch- 
zuarbeiten, daB dem empfangenen Geistesblitz eine wirkliche Realitat 
entspricht. Gesellschaften von wirklich scharfer, ohnc weiteres iiber- 
zeugender Auspragung gibt es nur wenige, und ihr Vorkoinmen ist 
viel seltener ais man glaubt. Sie berulien natiirlich darauf, daB be- 
stimmte Kombinatiouen von Standortsliedingungen sich ofters und 
besonders genau wdederholcn. In den inlensiv bewirtsehafteten Ge- 
bieten Mitteleuropas kann man stundenlang wandern, bis man durch 
einen freudig begriiBten Gliicksfall an einer verhaltnismaBig ur- 
wiichsigen Stelle einer solchen Gesellschaft begegnet. Selbst bei wołil- 
vorbereiteten Fuhrungen pllegen die Stellen, die der Leiter „typisch"‘ 
genug findel, um eine Aufnahmeiibung daran zu knupfen, gar niclit 
so hiuifig zu sein. Ais Beispiele dieser wohlausgepragten, sozusagen 
klassischen Pflanzengesellschaften, nenne ich1 2) den Kalkbuchenwald, 
den Bergwald, Schluclitwald, die Felsschluchtbestande, den Kleeb- 
wald (der .,Eiclienhainbuchen\vald“ ist ber<‘ils umst.ritten). die

1) Josias B raun : Dic Vepetationsverhaltnis.se ller Scliueestufe in den 
Ratisch-Lcpontischen Alpen. — Neue Denksohr. d. Scliweiz. Katurf. Ges. 48, 
1913, S. 85 f.

2) Vgl. R. G radm ann: Das Pflanzenlehen der Schwabisclien Alb. 3. Aufl., 
1936, init Albrecht F aber: f  ber Waldgeselkchaften und ihre Entwicklung im 
Sehwabisch-Frankischen Stufenland. Jahresber. d. Dt. Forstvereins, Gruppe 
Wiirtt. 1936.



Steppenheide, (las Hochmoor, die Steifseggenrasen, die Kleinseggen- 
rasen, die Pfeifengraswiese, das Rohricht. Sclion hier bestehen Unter- 
schiede in der Auffassung; was fur den. einen eine wohlgeschlossene 
Pflanzengesellschaft isl, erschaint dem andern ais Assoziations- 
gemenge.

Diese klassischen Pflanzengesellschaften bedecken in den meisten 
Landschaften Deutsclilands, vom Hochgebirge abgesehen, noch ent- 
fernt nicht ein Zełmtel der ganzen Flachę. Die iibrigen neun Zelmtel 
werdeu zum allergroBten Teil von Acker- und Garlenland, Weinberg, 
Wiese und Wenie eingenommen. wo man z war auch Pflanzengesell
schaften unterscheiden kann, doeh offenbar in einem wesentlich 
anderen Sinn; kćinesfalls sind sie den urwiichsigcn Geselłsfchaften 
gleichwertig. Aber auch in den Waldern ist der menschliche EinfluB 
lieute iibermachtig; riesige Bestande, namentlich Reinbestande von 
Nadelholzern, sind nur durch kiinstliche Saat oder Pflanzung ent- 
standen und konnen den auf natiirlicher Yerjiingung beruhenden un- 
moglich gleichgestellt werden. Und aucli in den letztercn zeigen weite 
Strecken, wohl hauptsaclilich infolge wńrtschaftlicher Eingriffe, su 
wenig ausgepragten Charakter —  die Krautersclńcht ist oft sehr 
artenarm oder nur aus Allerweltspflanzen zusammengesctzt —, so 
daB man sie nur mit Miilie in das Scheina zwangen kann, indem man 
Einzelbestande, die einigermaBen untereinander ahnlich sind, zu 
„Pflanzengesellschaften" vereinigt, wobei aber niemand sagcn kann, 
wie weit die Abnlichkeit und die Vcrschiedenheit von andeien Pflanzen- 
vereinigungen gehen muB, um zu solcher Wiirde zu berechtigen. Alb' 
jiingeren Bestande sind natiirlich ais SLadien von Sukzessionen zu 
bewerlcn und ais solche oft schwer zu deuten. Mehr Fieude erlebt 
man an den alten, hiebreifen Bestiinden. Aber auch hier ist ohne 
die Zulassung von Bruchstiicken, Mischungen und gleitenden tjber- 
giingen nicht durclizukommen. So ist hier vollends dem subjektiven 
Ermessen Tiir und Tor geóffnet. Es ist ein wahres Gliick und eine 
groBe Ermutigung fiir (lic Zukunft, daB trotzdem die Auffassungen 
nicht noch viel wreiter auseinandergehen ais sie es in Wirklichkeit. tun.

Dahei stellt sich immer mehr hcraus, daB auch die gut aus
gepragten Pflanzengesellschaften nur selten auf groOere Entfernungen 
ihre Zusa mmense tzung unverandert beibehalten: die einen Art en 
scheiden aus, andere treten dafiir ein. und namentlich auch die Leit- 
pflanzen haben, wie jetzt allgeinein anerkannt, meist nur „lokale“ 
Bcdeutung, d. h. sie bleiben nur innerhalb bestimmter Ba u me, iłtrer
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Gesellschaft wirklich treu; anderswo verhalten sie sieli unter Um- 
standen wieder ganz anders. Yoreilige Yerallgemeineruiigen sind 
daher hoclist gefahrlich.

Man wird nach alledem zugeben mussen: was wir Pflanzen- 
gesellschaften nennen, das sind unter sich reclit ungleieliwertige, zum 
Teil reclit lockere. unlicstimmte und wenig scliarf umgrenzte Gebilde. 
Nun sind ja freilicli auch die Spezics des Pflanzcnreichs zum lnindesten 
in den sogenannten kritischen Gattungen keineswegs so feststehend 
und so klar und sicher voncinander abgegrenzt, wie sieli Linne dies 
vorstellte. Abcr in ihrer iibergroBen Melirzahl sind sie es eben docli. 
Wenn man daher die „ A s s o z ia t i o n e n “ den Spezies gleich-  
stel lt  und sie mit ein fiir al lemal feststehenden late ini-  
schen Namen vers ieht ,  so wird damit ein Eindruck  er- 
w eckt ,  der von  der W irk l i chke i t  h immelweit  verscb ieden  
ist; es wird auch hier wieder einmal eine Exaktlieit vorgetauscht, die 
gewiB im hochsten Grad erwiinscht ware. aber der Natur der Sache 
nach einfacli nicht zu erreichen ist.

Leider haben diese festen Namen eine ungeheure suggestive 
Wirkung. Wer zu kritischem Denken nicht befahigt ist, bildet sich 
am Ende gar ein, diese zum Teil recht subjektiv gefarblen Abstrak- 
tionen seien unmittelbar in der Natur vorhandene Realitaten. Unter 
dieser Suggestion geht nun die sekundare Tiitigkeit, das „B e -  
s t im m en“ , etwa so vor sich: Nachdem eine groBere Anzahl von 
„Assoziationen“ durch Braun-Blanquet  und seine vertrautesten 
Jiingcr einmal aufgestellt ist, gleieliviel ob in der Schweiz, in den 
Cevennen, in Nordwestdeutschland oder in der Hohen Tatra, braucht 
man einen beliebigen Einzelbestand nur mit den gedruckt vorliegenden 
Artlisten zu verglcichen. Jede von ihnen ist ja aus mehr oder weniger 
zahlreichcn Einzelbestanden zusammengcstellt und enthalt daher eine 
ziemlicli reiche Auswalil von „Charakterarten“ , aber auch von Aller- 
weltspflanzen. So ist meistens eine ,.Assoziation“ leicht zu finden, 
mit der der fragliche Einzelbestand verhaltnismaBig viele Arten 
gemein hat: ihr gehort er an und kann nun in das System eingereiht 
werden. Stimmt es nicht ganz, enthalt der Einzelbestand auch Arten, 
die in der betreffenden Listę nicht zu finden sind, so wird entweder 
ein Assoziationsgemenge angenommen oder hat der geistig Anspruchs- 
lose, der sich dieser Beschaftigung hingibt, allenfalls das Recht, eine 
„Variante“  oder gar eine „Subassozialion” aufzustellen, und erwirht 
sich damit die Aussicht, seinen Namen unsterblich zu machen.



>ioch so kleine und unbedeutende Erdraume, denen zufallig das 
Gliick widerfahren ist, von Br.-BI. oder einem seiner bevorzugten 
Schiller bearbeitet zu werden, sollen fiir ewige Zeiten die Grundtypen 
liefern, nacli denen sieli die ganze iibrige Weil zu richten hat; sie 
kann in der Regel nur noch Subassoziationcn, Yarianten u. dgl. dazu 
beisteuern.

Wie unwiirdig und unsachgemaB es ist, z. B. einer der cliarakter- 
volleu und schon seit Jahrzelinten gut durchforscliten siiddeutschen 
Landschaften Namen und Begriffe aufdrangen zu wollen, die neuer- 
dings in Montpellier oder Hannover, fiir die Cevennen oder die Hohe 
Tatra gepragt worden sind, dafiir bat man offenbar kein Gefiihl, 
ebensowenig wie fiir die L'ngelieuerlichkeit, dali fiir die Gliederung 
unserer zum Teil docli noeb rechl urwiiehsigen Mittelgcbirgswalder 
ausgerecbnet das nordwesldeutsche Tiefland ais Norm und Urtypus 
gelten soli, gerade der Teil Deutschlands, der die griindlichste Zer- 
storung der urspriinglichen Pllanzendecke und die armlichste Be- 
waldung aufweist.

Das richtige Yerfahren ware offenbar, jede Landscbaft selbstandig 
fiir sich zu bearbeiten, die Gesellschaftsbegrilfe aufzustellen, die ihrer 
besonderen Natur gemaB sind, und erst hinterher festzustellen: eine 
ahidiche Gesellscbaft ist da und da, von dem und dem bereils be- 
sebrieben und benannt worden. Wenn der gewahlte Name ais zweck- 
nialiig erkannt wird, soli er natiirlich auch iibemommen werden.

Wohin jene inechanische Ubertragung fiihrt, zeigt ein von 
Scblenker1) mitgeteiltesBeispiel: Im mittlerenNeckargebict kommen 
Bestande vor, die dem bekannten niederdeutseben Eicheuhainbuchen- 
wald, auch in der Krauterschicht, vollig gleicben; naeb den Grund- 
satzen der Scbule von Montpellier miiBten sie ais solche auch in die 
Kartę eingetragen werden. Atiologisch sind sie aber etwas ganz 
anderes; sie sind nur durch den Mittelwaldbetrieb hervorgerufen, der 
Eiche und Hagbuche einseitig begiinstigt, und wiirden, sich selbst 
iiberlassen, sich stark mit Rotbuchen und dereń Begleitern durch- 
setzen. Ein anderer Fali: es gibt eine Anzahl von Waldpflanzen, die 
bis vor kurzem ais untriigliche Merkmale des ecbten, urspriinglichen 
Ficbtenwaldes gegolten haben. R. Lohrmann hat mir jedoch ge- 
zeigt, dali die gleicben Waldpflanzen heute in den vor melir ais hundert

')  Gerhard S ch len k er: Erlauterungen zum pflanzensoziologischen Karten- 
blatt Bietigheim 1940 S. 47.
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Jahren angelegten Fichtenreinbestanden in Ausbreitung begrifFen 
sind, auf einem Boden, der einst ais Viehweide diente und im un- 
beriihrten Zustand wahrseheinlich Kalkbuchenwald oder allenfalls 
Tannenmisehwald, sicher aber keinen Fichtenwald tragen wiirde. Ein 
noch drastischeres Beispiel werden wir spater in der Steppenlieide 
unserer Albfclsen kennenlernen.

DaB raan es auch anders maehen kann, bat sieh in Wiirttemberg 
gezeigt. Dieses kleine Land ist, wie allgemein anerkannt, naeh den 
versehiedensten Richtungen schon besonders friihzeitig und besonders 
griindlich durchforscht. Das gilt auch fur die Pflanzensoziologie. Die 
Scbwabische Alb war iiberhaupt die erste unter den deutschen 
Landschaften, die naeh pflanzensoziologischer Methode bearbeitet 
wurde, in einem Werk, das 1898 erstmals erscbienen ist, drei \uf- 
lagen erlebt hat und in 8000 Exeinplaren verbreitet ist. I1 ber die 
Bedeutung dieses Buches ein Wort zu verlieren, wiirde mir nicht an- 
stehen. Die pflanzensoziologiscbe Betrachtungsweise habe ich selbst 
auch in die amtliche Landesbeschreibung und in die ais vorbildlich 
anerkannten „Oberamtsbeschreibungen^1) eingefiihrt; auBerdem habe 
ich das Federseeried1 2) pflanzensoziologisch bearbeitet und aucli in 
den „Ergebnissen der pflanzengeographiscben Durchforschung von 
Wiirttemberg, Baden und FTohenzollern“  (abgescblossen 1927) Vor- 
arbeit fur die pflanzensoziologische Kartierung geleistet und bilde 
mir ein. durch die eingehende Bęriicksichtigung der Pflanzensoziologie 
in meinem zweibandigen Werk iiber Siiddeut schla nd (1931), durch 
die erfolgreiche Handhabung der pflanzensoziologisehen Methode in 
einer groBeren Arbeit iiber die Steppen des Morgenlands (1934) und 
noch durch manche in Zeitschriften erschienenen Aufsalze iiber Wahl 
und Siedlung, iiber Wiisten und Steppen, iiber die Wiesenfrage, iiber 
die Stcppcnheide, auch durch eingehende Bęriicksichtigung in all
gemein geographischcn und landerkundlieben \ orlesungen fiir das 
Ansehen der Pflanzensoziologie in wissenschaftlichen Kreisen mehr 
getan zu haben ais mancher einseitige Fanatiker. Daraus leite ieb 
das Recht ab, in diesen Dingen mitzureden und gehort zu werden.

Spatere Bearbeiter, unter denen sich eine besonders groBe Anzahl 
tiichtiger Forscher befindet, haben sich fast alle mehr oder weniger

1) Beschreibuug tles Oberamts Uracb. Herausg. v. K. Statist. Landesamt, 
2. Bearb. 1909. —  Ebenso Beschreibung des Oberamts Miinsingen 1912, des 
Oberamts Tettnang 1915.

2) Beitrage zur Naturdenkmalpflege VIII, 1922.
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en<r an Br.-BI. un<l seine Nomenklatur angeschlossen: Otto Feucht ,  
Hans Schwenkel.  Albrecht Faber ,  Karl und branż Bertsch ,
E. R ebh o lz ,  H. Lol irmann,  Paul Filzer,  Heinr. K och ,  Elisabeth 
von Gaisberg,  Iludolf HaufF, Gerhard Schlenker.  Das hindert 
sie aber durchaus nicht, meine iiltcrcn Befunde unbcfangen zu be- 
statigen1), wie sic iibcrhaupt trotz ihrem AnschluB an Br.-Bl. selb- 
slandig gcarbcitet und sich mehr auf ihre eigenen Augen ais auf fremdo 
Auffassungen und Artlisten vcrlassen habcn. Auf Karl K ubn  werde 
ich noch zuruckkommen. Die ebenfalls aus Braun-Blanquets  
Schule hervorgegangenen Bearbeiter der beiden Kartenblatter, die 
im Auftrag der Wurttcmbergischcn Forstdircktion und der 'Wurttem- 
bergischen Naturaliensamndung hergestellt worden sind2), łiaben sich 
redlich bemiiht, sich so eng, ais ihre Eberzeugung es irgend zulieB, 
an Br.-Bl. anzusclilieBcn; sie habcn aber auch gelcgentlich ihrer 
abweichcnden Auffassung offenen Ausdruck gegebcn, wie es fiir jeden 
Fertreter der Wissenschaft selbstverstandliche Pflicht ist. Es ist 
dringend zu wiinschen. daR die kartographiscben Aufnalnnen in diesem 
Geist fortgesetzt werden. Der subalternc Standpunkt hat sich wohl 
auch hier vereinzelt zum Wort gemeldct —- aus Schonung will ich 
keinen Namen nennen , aber ein Kartenwcrk, das in subalternem 
Geist, nach aufgezwungencm Schema aufgczogen ware.wurde bestimmt 
nicht das Vertrauen der Natur- und Heimatfreunde und namentlich 
nicht dei einheimischen Forstmanuer finden.

Auf die lateinischen Bezeichnungcn miisscn wir noch einmal 
zuruckkommen. Besondere Bedenken bestchen gcgcn die V orsclirift, 
daB alle Assoziat ionsnamen die Endung etum tragen sollen. 
Es ist zwar sprachlicli nichts dagegen einzuwendcn, soweit es sich 
dabei um Gcsellschaften handelt, in denen cine einzclne Pflanzenart 
unbcdingt. vorherrscht; qucrceta und saliceta odcr salicta kannten 
auch die Romer und verstanden daruntcr Eichenwalder und Weiden- 
bestande. So meintcn cs auch die Botaniker von Linne bis Hult ,  
wenn sie ahnlielie Wortbildungen gelegcntlich bcnutzten. Aber ais

') Ygl. besonders Albr. Faber: t'ber Waldgescllschaften auf Kalkstein- 
briden und ihre Entrricklung. Versammlungsber. d. Landesgruppe Wiirtt. d. 
Dt. Forstv. 1936.

2) Albr. F aber: Erliłuterungen zum pflanzensoziologischen Kartcublatt des 
mittleren Neckar- und Ammertals 1937. — Gcrh. S ch len k er: Erlauterungen 
zum pllanzensoziologischcu Kartenblatt Bictigheim 1940.

Fedde, Repertorium, Beihelt CXXXI. 2
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allgemein auf alle Pflanzengesellschaften niederer Ordnung anzu- 
wendende Bezcichnung konnten sic logischerweise nur so lange 
empfohlen werden, ais man glaubte, dic gesamte Pflauzendecke cinfaeh 
nach den jeweils \orlierrschenden Arten glicdcrn zu konnen, weil man 
ubersehen hatte, daB es auch Mischbesti inde1) gibt. Nachdem sich 
jene Meinung ais unhaltbar berausgestcllt hatte, wurde dic freilich 
sehr becpieme etum-Yorschrift trotzdem beibelialten und damit ent- 
schuldigt, dic namenbildende Pflanzenart konne ja auch eine bloB 
,,charakteristische“ Art sein, die weder massebildend noch konstant 
zu sein braueht1 2). So gibt es jetzt Einzelbestande, die dem Quercetum 
pubescentis zugerechnet werden, wiewohl die Flaumeiche darin gar 
nicht vorkommt, Brometa ohne J3romns, Sesledeta ohne Sesleria. 
Das ist sprachlich unmdglich und muB auf den Praktiker geradezu 
verwirrend wirken. Besonders storend, audi fiir den Fachmann, isl 
es, dali man nie im voraus weiB, ob der zugrunde gelegle Pflanzen- 
name eine bestandbeherrschende Art oder nur eine vielleicht seltene 
„charakteristische“ Art bezeichnen soli.

Aber wie soli man sich sonst verstandigen ? \v as uns fehlt, sind 
Namen fiir Mischbestande,  und zwar Namen, die keinen 
Pflanzennamen enthalten diirfen, weil der in diesem Fali doch nur 
irrcfiihrt. Late inische  Namen fiir alle Mischbestande zu fmdcn, 
wurde einem Linne mit seincn Sprachkenntnissen und seiner 
bliihenden Phantasie, die z. B. fiir die Benennung der Kafer und 
Schmetteilinge die ganze griechische Sagcnwelt mit ihren Gottern 
und Ilelden in Bewegung setzt, vielleiclit gelingcn. Von uns Ileutigen 
kann das keiner. Aber Tiixen selbst hat uns einen anderen Weg 
vcrraten. Er bat neucrdings (a. a. O.) die schon beim Briisseler 
BotanikerkongreB ausgesproehene Empfehlung, die vo lkst i iml ichen  
Bezeichnungen beizubehalten und nur daneben allcnfalls grako- 
latine Namen zu gebrauchen, wenigstens so weit bcfolgt, daB er bei 
sehr vielen Pflanzengesellschaften dcm lateinischen auch noch einen 
d(‘ utschen Namen beifiigt, wie er auch schon friiher ofters von 
deutschen Bezeichnungen Gebrauch gemacht hat.

1) Unter einen M isrh bestand  verstehe uli eine Pflanzengesellschafi. in 
ilcr weder eine bestimmte Art noch eine bestimmte Vegetationsform (Baume, 
Straucher, Grilser usw.) unhpdingt vorherrscht. In Ziirich seheint mali diesen 
Begriff nicht zu kennen. Dr u de kennt ihn wohl.

2) So zum erstenmal wohl hei B rockm an n - Jeroschund R u b e l 1912, S.21.
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Man kann von der Dnenlbehrliclikeit der lateinisehen Nomen
klatur in der botanischen Systemalik tief durchdrungen sein, ja man 
kann fili die W iedereinfiihrung des Lateinisehen ais internationaler 
Gelehrtensprache schwarmen und trotzdem einseben, daB gerade fiir 
die Pflanzensoziologie die deutsche Sprache einzigartige Vorziige 
besitzt. Wir Deutsclien stehen der Natur offenbar doch naher ais 
Griechen und Romer (und auch ais die heutigen romanischen Yolker); 
in Beziehung auf Namen fiir Pflanzenbestande, auf Standorts- und 
Flurnamen, wie sie hier beizuzichen sein werden, verfiigt die deutsche 
Sprache iiber einen geradezu unerschopflichen Wortscliatz. Sie ist 
auch biegsamer ais das an strenge Regeln gebundene Latein, gestattet 
Zusammensetzungen in eiiiem Lmfang wie iiberhaupt keine andere 
Sprache. am nenigsten das Lateinische, wo sic schwer verpont sind; 
sie erlaubt namentlich auch atlributive Beifiigungen in zwanglosester 
Form. Das Einfachste und Natiirlichste bleibt immer, im Volksmund 
bereits vorhandene oder wenigstens gul eingebiirgerte Bezeichnungen 
zu verwenden, wic das die Pflanzengcographen von jeher getan haben. 
Zur uumittelbaren Anwendung auf Pflanzengesellschaften niederer 
Ordnung eignen sie sich freilich nur selten; da mufi man eben Zu- 
sammensetzungen bilden aus Wortern wie Bestand, Wald, Holz, 
Geholz, Busch, Gebiisch, Gestrauch. Steppe, Fleide, Au, Trift, Wiese, 
Weidc, Matte, Mahd, Rasen, Wasen, Anger. Feld, Flur, Bruch, Moor, 
Ried, Land, Berg, Gebirge, Hochgebirgc. Tal, Schluclit, Tobel, Klingę, 
Halde. Wasser, Quelle, Bach, FluB. Strom, See, Teich, Weiher, Meer, 
Ufcr, Kiiste, Strand, Kliff, Watt, Marsch, Geest usw. So sind friiher 
schon Ausdriicke wie Fettwiese, Magerwiese, Hochmoor, Wiesenmoor, 
Knieholz entstanden, so habe ich vor mehr ais vierzig Jaliren Begrifle 
wie Bergwald, Schluehtwald, Kleebwald. Steppcnheide vorgeschlagen, 
und ahnlichc Namen hal auch Tiixen jetzt gesehalfen, z. B. Fett- 
weide, Magerweide. Frisclie Tal-Fettwiese, Trockene Tal-Fettwiese, 
Sandheide, Bergheide. Sehr zu empfehlen sind auch geographische 
Einschrankungen wie nordwestdeutsche Zwergstrauchheide, west- 
alpin, ostalpin, zentralalpin usw. Yielleicht ist doch noch so viel 
sprachschopferische Kraft aufzutreiben, um auch fiir die iibrigen und 
die noch kiinftig auszuscheidenden Pflanzengesellschaften passende 
Namen zu finden. Freilich miiBte dem Anfanger moglichst scharf 
und immer wieder eingepragt werden, dali das nur Namen sind fiir 
rein floristisch begriindete Pflanzengesellschaften, daB sie keineswegs 
das Wescn der Sache erschopfen wollen, daB also nicht jede Wiese

2*
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von geringern Ertrag eine Magerwiese im pflanzensoziologisehen Sinn, 
nicht jcder Baumbestand, der sich in einer Schlucht angesiedelt hat, 
ein echter Schluchtwald ist usw\ Sich auf bestimmte Kamen zu 
einigen, ist auch nicht ganz einfach. Yorlaufig kann man nur jedem 
Fachgcnossen dringend empfehlen, ehe er einen neuen Namen vor- 
schlagt, sieli vorher in der Literatur umzusehcn, ob nicht ein passender 
Karne bereits vorhanden ist. Ein wirki ich einheitlicher Sprachgebraueh 
kann nur durch ein grolies, umfassendes Werk oingefiihrt werden, das 
sich allgemeines Auschen erwirbt, so wie einst Linnes Speeies plan- 
tarum oder De Candolles Prodromus und noch etwas spater 
Kochs  Synopsis.

Yorlaufig konnte ich mich reeht wobl damit befreunden, daB 
jede pflanzensoziologische Arbeil an irgendeiner Stelle einc worter- 
buchartige Gegenuberstellung der lateinisclien Namen nach Braun- 
Blanquet  und der deutschen Gesellschaftsbezeichnungen beigcgeben 
wiirde, wie dics in den Florenwerken langst durchgefiihrt ist, wie es 
Albrecht Faber und Gerhard Schlenker auch in ihren pflanzen- 
soziologischen Karten und den Erliiuterungen dazu bereits eingefiihrt 
haben. Dann konnte jedcr nach Belieben sich entweder des einen 
oder des anderen Ausdrucks bedienen, ohne Mil!verstandnis.se zu 
besorgen. Damit konnten auch (liejenigen sich trosten, die so viel 
auf Internationale Verstandigung halten, wiewohl mich personlich 
dicse Sorge nicht erschiittern konnte. Auch wir Deutschen gebrauehen, 
sogar mit Vorliebe, die einheimischen Ausdriicke der Landessprachen 
wie Macehia oder Maquis, Garigues, Prarie, Savanne, Pampas, Llanos 
usw. Wer aus einer deutschen Yeroffentlichung Nutzen ziehen will, 
muli ohnehin Deutseh konnen, und auch bei Franzosen und Eng- 
liindern ist die Kenntnis des Deutschen heute wohl verbreiteter ais 
die der alt en Sprachcn. Wie weit sie ihrerseits die deutschen Be- 
zeichnungen ubemehmen oder sie in ihre Landessprache iibersetzcn 
wollen, lassen wir ihre eigenc Sorge sein. 4

4. D ie kiinstl ichen Systeme
B raun-B lanquet  hat seine „Assoziationen“ in ein System ge- 

bracht, das aufierordentlich klar und mit unerbittlicher Logik nach 
einheitlichem, rein floristiscliem Gesichtspunkt von unten nach oben, 
also rein induktiv aufgebaut ist und eine dem Pflanzensystem genau 
nachgebildete hierarchische Gliedcrung aufweist.



Die floristischbestiminten Grundeinheiten oder „  A s s o z i a 1 i o n <■ n 4‘ 
cntsprechen darin, wie wir bereits wissen, den Arten des botaiiischen 
Systems. Assoziationcn, die eine groBere Anzabl Pflanzenarten unter 
sieli gemein haben, werden zu „ V c r b a n d c n “ entsprechend den 
Gattungen des Pflanzensystems vereinigt, verwandte Verbiinde zn 
„O rd n u n g en “ , die wieder den Familien entsprechen.

\erbande und Ordnungen erhalten ebenfalls lateiniscbe Namen, 
die aus Pflanzennamen zu bilden und mit vorgeschriebenen Endungen 
zu versehen sind: die „Assoziationen“ fiiłiren, wie wir schon wissen, 
die Eudung -etuin, die Verbande bekommen ais Ofliziersuniform die 
Endung- ion (Fagion. Caricion), die Ordnungen ais Gencralsuniform 
die Endung -etalia (Fagetalia, Caricetalia, Arrlienatheretalia). Naeh 
welchem Prinzip die Ordnungen zu „Klassen“ , der obersten Rang- 
stufe, zu vereinigcn sind, wird nicht gesagt; in dieser Beziehung liegen 
nur einzelne Versuche vor. Dafiir empfiehlt Br.-BI. wenigstens eine 
bestimmte Reihenfolge, wobei wiederuin das PUanzensystem ais Yor- 
bild vorschwebt: die Ordnungen sollen nach ihrer „soziologischen 
Progression“ aufgefiihrt werden, zuerst das einfachste, die Krusten- 
flechten der Felsen, dann die phanerogamen Felspflanzen, die Getrcide- 
felder und Ruderalbestande, die "Wasser- und Suuipfvegetation, die 
Wiesen und Heiden, zuletzt die mehrschichtigcn Walder.

D adu rch , (lab es einen bestiuimten Gesielitspunkt einseitig durch- 
fuhrl, reiht sich das System von Br.-Bl. den kunst l i chen Systemen 
an. Schon deshalb glaube ich es R .T i ixen  ohne weitores, wenn er 
versichert, daB es sich ais Hilfsmittel zum „B e s t im m e n “ gut be- 
wahrt hat; das gleiche gilt ja auch von Linnes kiinstlichem System. 
Eben deshalb eignet es sich auch ais Plilfsmittel fur kartographische  
Arbeiten und ais Ordnungsprinzip fiir „ I n v e n t a r c “ , d. h. fiir bloBe 
Verzeichnisse der Pflanzengesellschaften, die innerhalb irgenddnes 
Erdraums festgestellt sind, nebst den zugehorigen Tabellen, etwa 
entsprechend einer Landesflora, wo die „Diagnose“ an Stelle der 
Tabellen tritt. Fiir alle diese Zwecke ist die Reihenfolge der Auf- 
zahlung ziemlich glcichgiiltig.

Es ist mir aber noch nicht klar geworden, wozu es, um nur 
dieses Ziel zu erreichen, eines so kunstvollen Apparats von late ini-  
scher Nomenklatur  und fester Rangstu fenordnung  bedarf. 
Die„Verbande“ und„Ordnungen“ , die doch rein durcli den floristischen 
Vergleich zustandegekommen sind, sind zum Teil nur blasse, blutleere 
Abstraktionen, zum Teil aber decken sie sich mit recht natiirlichen
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Einheiten, wie mesophile Laubwalder, Buchenwalder, mesophile Laub- 
misehwalder, Kalktroekenrasen, Fettwiesen usw., wie das Tiixen 
selber foststellt. Das ist eine fenbsche und sehr befńedigende Uber- 
raschung; bei kurzem. JNaehdenkeu berrierkt man freilicb, dali das 
nur ein anderer Ausdruck ist fur sehr einfache und langsl bekannte 
Tatsaehen. .ledenfalls ist schwer verstandlich, w a rum die gleichen 
Einheiten a u Be ulem noch die Namen Fagetalia silvaticae Pawłowski 
1928, Fagion silyatieae Pawłowski 1928, Fraxino-Carpiniou Ti'ixen 
1936, Bromctalia (Koch 1926 n. n.) Br.-BI. 1936, Arrhenatheretalia 
Pawłowski ł928 fiihren miissen. Das Motiv verstehe ich freilich wohl: 
es soli beileibc nicht der Verdacht aufkommen, ais ob das System 
nieht rein nach dem floristischen Prinzip aufgebaut, ais ob ein physio- 
gnomiseher oder gar ein standortlich iitiologischer Gesiehtspunkt in 
den Vordergrund gelieten wart1. Ware das ein Ungliick ? Und wenn 
schon: konnte es nieht auf einfachcre Weise verhiitet werden?

Ebensowenig ist ersichtlieh, wozu eine feste Rangordnung gut 
sein soli. Ubergeordnetc und untergeoidnete Begriffe muB os natiir- 
lich in jodem System geben. Aber welchen Erkenntniswert soli es 
haben, dali z. B. der mesophile Laubwald kein Verband, sondem eine 
Ordnung ist und daher auf gleieher Rangstufe sieli befinden soli mit 
den Kalktroekenrasen, den Kruinmseggenwiesrn, den Salzwiesen oder 
dem Rohricht ? Etikettenfragen sind uns hcute nicht mehr wiehtig. 
Dabei wird diesc Rangordnung in wahrhaft beangstigendem Tempo 
immer verwickelter: Klassen, Ordnungsgruppen, Ordnungcn, Ycr- 
bandsgruppen, Verbande, Assoziationsgruppen, Yssoziationen, Sub- 
assoziationsgruppen, Subassoziationen, Varianten. Subvarianten und 
Fazies, wozu bei den Skandinaviern noch die „Soziationen“  kommen, 
— mit weniger glaubt man heut<‘ nieht mehr auskommen zu kbnnen. 
Und zu jeder dieser Rangstufen gehOrcn wieder besondere „Charakter- 
arten“ oder wenigstens „Differentialarten“ . W elehe Unsumme von 
Arbcit muB auf dicse Einstufung verschwcndet werden, nur om das 
Pflanzensystem moglichst genau nachzuahmen!

Offen gestanden: ichhalte den ganzen Hokuspokusvonlateinischer 
Nomenklatur und hierarchiseher Rangordnung, den ganzen so pe- 
dantiseb anmutenden, umstandliehen und sehwerfalligcn. nur fiir 
Adepten verstandliohen und auch von ihnen oft genugmiBverstandenen 
Apparat fur ganzlich iiberflussig. Gerhard Schlenker,  der von 
Br.-BI. ausgegangen ist und mit seinem System daner grundliohere Er- 
falirungen gemaehl bat ais einei. der diescm System von Anfang an
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kritisch gegeniiberstand, koinint in einer tief durchdachten Arbeit1) 
zuni gleiehen Ergebnis: „Fraglich aber bleibt, ob es inoglicb sein wird, 
dea vielgest altigen Beziekungen in einem 1'iir alle Bezirksklimat e 
Mitteleuropas einheitlichen System mit Klassen, Ordnungen, Ver- 
biinden, Assoziationen usw., Ordnungs-, Verbands- und sonstigen 
Charakterarten gereeht zu werden. Sieher scheint mir zu sein, daB 
man durcli die Anwendung mathematisch-statistischer (fur ein- 
schichtige Gesellsehaften vielleicht brauebbarer) Arbeitsmethoden die 
Erforschung der natiirlicheu Waldgesellschaften in eine ahnliche Ent- 
wicklung hineinzwingen wird, wie sie die Sukzessionslelire gęga n gen 
ist: Man wird erst nacli Iangein und unfruchtbarem Umherirren zn 
den Tatsachen zuriickfinden, von denen die deutscben Pflanzen- 
sozioiogen vor B raun-B lanquet  ausgegangen sind.“

Der bereits geriigte Wahn, ais ob Gesellsehaftsbegriff und System 
etwas unmittelbar in der Natur Vorhandenes waren und nur heraus- 
gebo[t zu werden brauchten, wird dureh di(‘ Ausdruckswcise mancher 
Autoren noeh genalirt. Wie falsch diesc1 Yorstellung ist und wie ver- 
schieden man die Dinge in Wirklichkeit betraehten kann, zeigt 
sehlagend die Gegeniiberstellung mit einem nur wenig altercn System, 
dem von H. Br ockmann- Jerosch  und Eduard R u b e l 2) . Es stimmt 
in der Auffassung der Grundeinheiten und aueh sonst in vielen 
Punktcn mit Br.-Bl. iiberein. Aber der hierarchische Aufliau ist ein 
anderer: der leitende Gesichtspunkt ist der dko log isch -ph ys io -  
gnomische, und das System ist niclit induktiv, sonderu dedukt iv  
von oben nach unten entwickelt.

Ein groBer Yorzug dieses Systems ist es, daB es nieht wie das 
von Br.-Bl. einseitig auf Westeuropa zugeschnitten ist, sondern die 
Pflanzengese l lschaften  der Erde umfaBt. Sie werden zunachst 
eingeteilt in vier „ V c g e t a t i o n s t y p e n “ : Lignosa, Herbosa, Deserta 
und Errantia (Geholze, Wiesen, Wiisten oder „Einoden", Plankton 
im weitesten Sinnoder ,,Schwebergesellschaften“). Jeder diescr Yegeta-

') Gcrh. S ch len ker: Die iiatiirlichen Waldgesellschaften im l.auhwald- 
gebiet des wurttemberfjfąchen fjnterlands. Veroff. d. Wiirtt. Landcsstelle f. 
Naturschutz 15, 1938, S. 135.

2) Herm. B rock m an n - Jerosch  und Ed. R iibe l: Die Einteiliiiig der 
Pflanzengesellschaften nach okologisch-physiognomischen Gesichtspunkten 1912. 
•— Dazu: Erganznngen in Ber. Dtsrh. Bot. Ges. 33, 1915. — E. R u b e l: Pflanzen- 
geograplue. 3. Soziologie. Aus: Handworterbuch d. Naturw., 2. Aufl. 1933. — 
Ders.: Pflanzensoziologischer Aufbau. Nova Acta Leopold., ]N. F. 4, 1936.
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tionstypen zerfiillt in eine Reihe von Form ationsk łassen .  diese 
wieder in F orm al ionsgruppen ,  denen sieh zuletzt die okologiseh- 
physiognomischen Gesełlschaftseinheiten untersten Ranges, die 
„P f la n z e n fo r m a t i o n e n “ 1) unter ordnen.

Unter dera Yegetationstypus der Lignosa oder Geholze werden 
unterschicden die Formationskłassen PIuviilignosa (Regengeholze), 
Laurilignosa (Lorbeergeholze), Durilignosa (Hartlaubgeholze), Erici- 
lignosa (Heidegeholze), Aestilignosa (Sommergeholze), Hiemilignosa 
(regengriine Geholze) und Acieulilignosa (Nadelgeholze), und fast 
jcde dieser Formationskłassen zerfałlt wieder ganz stereotyp in die 
Formationsgruppen der Walder und der Gebusche: Pluviisilvae 
(Regenwalder) und Pluviifruticeta (Regengebiisehe), Laurisilvae 
(Lorbeerwalder) und Laurifruticeta (Lorbeergebuselie) usw. usw.

Unter den Herbosa (,,Wiesen“ ) erscheinen dann neben den eigent- 
lichen Wiesen auch Hochgebirgsmatten. Steppen und Moore, sowie 
die „untergetauchten Wiosen “  von Wasserpflanzen, unter den Deserta 
(,,Einoden“ ) neben den „Trockenwusten“  auch „Kaltewusten" 
(Tundren), ferner Strandsteppen und Felsfluren und merkwirrdiger- 
weise auch die Flechtenkrusten und Moospolster der Felsen und 
Baumstammc, unter den „Schwebcrgesellschaften“  oder Errantia 
neben dem eigentlichen Plankton auch das vou Schroter  1896 
entdeckte „Makroplankton“ , womit einfach die nicht bewurzelten 
Wasserpflanzen wie Utńcularia gemeint sind, aulłerdem aber auch 
die Solerrantia oder „Erdschwebergesellschaften“ . Darunter soli man 
die auf und in der Erde lebenden, nicht wurzelnden Kleinorganismen, 
Gesellschaften von Schleimpilzen, Spaltpilzen, Flagellaten, Schimmel- 
pilzen und Algen verstehen; endlich die Aererrantia, die in der Luft 
schwebenden Bakterien und sonstige Mikroorganismen.

l) Lnter „Y e g e ta t io n s fo rm a  t io n c n "  oder „P fla  n ze n fo rm a tio n e n " 
vcrstand G risebach  soziologische Einheiten verschiedenen Rangs, gleiehviel 
ob sie floristisch oder physiognornisch bestimint sind. Sn habe auch ich noch 
im Jahrc 1908, dem Scliiipfer des BegrilFs und dem damals noch herrschenden 
Sprachgebrauch folgend, den Ausdruck „Pflanzenformation" angewandt. 
Wicderum dem allgemein herrschenden bprachgebraucli mich unterwerfend, habe 
ich es inzwischen mit dem deutschen Ausdruck ,,Pflanzcngcsrllschaft“  vcrtauschl 
und benutze das Wort .,Pflanzen£ormation“  iiberhaupt nicht mchr, wicwohl 
cs seine \orzugc hat. Es bringt hesonders gut zuin Ausdruck, daC jcde Pflanzen- 
gesellschaft zugleich einc topographische Einheit, ein Stiick der Pflanzendeckf 
ist. Die ncuerliche, durch F la h a u lt und S chriiter veranlaCte Einschrankuwg 
des Worts auf ausschliefilich dkologisch-physiognomische Einheiten halte ich 
nicht fur gliicklich.
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Zu riihmen ist, dali das Riibelsche System viele wertvol!c oko- 
logisch-physiognomische Begriffe von den alten Pflanzcngeographen 
iibernommen hat, Begriffe, die man keinesfalls wird missen wollen. 
Der Einteilung in Walder, Gebiische und Wiesen kann man jeden- 
falls nicht den Vorwurl' machen, dali sie gesueht oder weit hergeholt 
sei; sie findet sieli schnn bei Aristote les und Theophrast  und ist 
fiir jedes Kind verstandlich. Aber sic ist und bleibt rein auflerlich 
physiognomiseh, wenn auch Sehimper eine tiefsinnige okologische 
Deutung versucht bat, und nur mit spitzfindigen Verrenkungen lassen 
sich tlie mannigfaltigen Pflanzengescllschaften in die Facher dieses 
primitiven Schemas hineinpressen, wobei die verscbiedenartigsten 
Dinge nebeneinander zu liegen koinmen. Es ist eben auch ein kiinst- 
l iches System und gleichl ais solches mehr einem Registratur- 
sehrank ais einem feinsinnig der Natur abgelauschten System.

Das von untennacli nben aufgebaute System Braun-B lanquets  
endet, wie R iibel meint, in einer Sackgassc; es fehlt ihm die Kronung. 
Umgekehrt konnte man dem von oben nach unten entwickelten 
System Riibels nachsagen, es fehlen ihm die Fiibe; es endigt in 
Knieliohe mit den „Pflanzenforinationrn“ . Wie diese sich zu den von 
Riibel ebenfalls anerkannten „Assoziationen“ veihalten sollen, ist 
nicht angegeben. Beide werden nur nebeneinander ais „Beispiele“ 
aufgefuhit.

Hier konnte der\orschlag von Flahault  und Scbroter  (a.a.U.) 
erganzend eintreten: Die fłoristisch begriindeten „Assoziationen“ sind 
den okologisch-physiognomiscli bestimmten „Pflanzenformationen“ 
einfaeh unterzuordnen. Die „Assoziationen“  wiirden dann, wie bei 
Br.-Bl., den Arten, die „Pflanzenformationen“ aber den Gattungen 
des Pflanzenreichs entsprechen.

Leider ist der bestechende Gedanke nicht ilurchfuhrbar. Freilich 
lassen sich Buchenwalder und Eichenwalder in den physiognoinischen 
Begriff Laubwald zusammenfassen; „mesophilen Laubwald“ gibt es 
in Europa wie in Nordamerika, nur daB er sich hier und dorl aus 
verschiedenen Arten zusaminensetzt; ahnliches gili vnm tropisehen 
Regenwald am Kongo und arn Amazonenstrom.

Undurcbfiihrbar ist er aber gegeniiber gewissen Misch- 
bestanden1), fłoristisch vorziiglich ausgepragteu Pflanzengesell- 
schaften, die sich aber physiognomiseh bald so bald anders darstellen;
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in diesen Fallen miillte itian umgekehrt die „Formation“ der „Assozia- 
tion“ unterordnen. Die Hoc li inoorgese llschaft  wurde von mir 
selion 1908 and inzwischen a uch von anderen ais klassisches Beispiel 
gcnannt. Ein ebenso glanzendes Beispiel ist die Steppenheide.  
Diese besonders urwuchsige und charaktervolle Pflanzengescllschaft 
ist sowohl floristisch, wie okologisch, durch eine ungewohnlich grodu 
Zahl von Leitpflanzen, durch ihren pllanzengeographischen Charakter 
und aueh durch die zahlreichen Merkmale, die auf ein vorzeitliches 
Relikt deuten. ganz aullerordentlich. scłiarf ausgepragt und hat iiber- 
dies durch ihre ungeahnten Beziehungen zur historischen Siedlungs- 
geographie eine ganz ungewohnliche Bcdeutung genommen. Ich habe 
sie dadurch entdeekt, dad ich in den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts ais erster, wie b^reits eiwahnt, eine deutsche Land- 
schaft nach rein soziologischer Methode durchuntersucht habe, namlich 
die Schwabische Alb. Ich hatte mieli schon damals frei gemacht von 
dem veraltetcn Begriff der Standortsflora, von Begriffen wie Fels- 
pflanzen. Kalkpllanzen, „Flora des Weiden Jura‘‘ , „Flora der Massen- 
kalke“ , Buchenbegleit»‘r, Fiehtenbegleiter u. dgl., habe immer zunachst 
naci). Pflanzengesellschaften gesucht und erst nachtraglich nacb dereń 
Vorkommen g« fragt. So ist mir klar geworden, dad es eine wohl- 
geschlossene PflanzengeseHschaft gibt. die vorzugsweise die sonnigen 
Haupter und Flanken vorspringender, das Waldermcer frei iiber- 
ragender Felsen, aber auch, mit Ausnahmc der wenigen aussclilied- 
lichen Felspflanzen, sonnige Stcilhange bewrolint, wahrend sie schattige, 
also z. B. niedrige, lieute oder wenigstens friiher zeitweise von Baumen 
iiberschattete Felsen, nordwarts gerichtete Wandę und Felssehluehten 
meidet. Viele ton ihren Bestandteilen treten in Magerwicsen, aber 
niemals in Fettwiesen, niemals auf Aeker- oder Gartenland, niemals 
in geselilossene, schattige Wakler, auch nicht in kiinstliche Wald- 
bloden iiber. leli habe diese Gesellschaft „Steppenheide" getauft und 
die Bercehligung dieses Namens schon wiederholt begriindet. Die 
Steppenheide ist wie ihr Urbild, die Hiigelsteppe SiidruBlands und 
der unteren Donaulander ein Gemisch ton zwerghaften Krautern 
und Halbstraucliern, Ilalmgewachsen, Hochstauden, Gebiischen und 
selbst einzelnen, meist kriippelbaflen Baumen, wobei bald das 
eine, bald das andere Element in den V ordergrund treten kann. 
Je nachdem muBte sic also zu ganz verschiedenen „Formationen“ , 
ja zu ganz verschiedenen Klassen des Riibelschen Systems 
gerechnet werden. Sie pa lii ebeusowenig in das System von
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Braun-Blanquet .  Wenn derartige hochst natiirliche soziologische 
Einlieiten ebenso wie etwa die Begriffe Moor, Hochmoor. W iesen- 
moor in irgendeinem System nicht untergebracht werden konnen, ho 
liegt der Febler nicht an der Natur, sondern am System; es beweist 
nicht, dafi derartige Begriffe etwa aufgegeben werden miissen, sondern 
nur, dafi das System versagt.

Der Versuch, zwei nach verschiedenen Gesichtspunkten angelegte 
kiinstliche Systeme ineinanderschacliteln zu wollen, muli ais ge- 
scheitert gelten. Man kann die Yegetalion einseitig vom floristischen 
Standpunkt betraeliten: dann gelangt man zu „Assoziationen"4 im 
Sinne von Flahault  und Schroter  sowie der neueren Soziologen. 
Man kann sie auch einseitig okologisch-physiognomisch betrachten; 
dann kommt man nicht weiter ais bis zu „PfIanzenformationen“  im 
Sinn der gleichen Autoren. In Wirkl ichkeit  gibt es weder 
Assoz iat ionen  noch  Pflanzenfor mationen ;  es g iebt  nur 
Pf lanzengese l lscha ften  niederer  und hdherer Ordnung. 
Jede von ihncn hat ihren e igenti imłichen sowohl 
f loristischen  wie o k o log is c h -p h y s iog n om isch en  u n d s ta n d -  
or t l ichen  Charakter,  nur dafi bald der eine.  bald  der 
andere deutl icher hervor tr i t t  und daher namenbi ldend 
gewirkt hat. Die auf Hum boldt  zuriickgehende geistvolle Unter- 
schcidung von Flora und \ egeta t ion  iiberhaupt behalt ais ver- 
scliiedenc Betrachtungsweise eines und desselben Gegenstands innner 
noch ihre Bcrechtigung; aber sie darf nicht iiberspannt, sie darf 
niclit zu Tode geritten werden.

Dies wird besondcrs deutlich bei den iibergeordneten Begriffen. 
Da kann dic floristischc Zusammensetzung betont werden (Buclien- 
wiilder, Koniferenwalder, Erikazeenheiden) oder der pliysiognornische 
Charakter (Wahl, Laubwald, Nadelwald, Mischwald, Knieholz) oder 
beides zugleicli (die Macchia ist ein Qtlercus-ilex-Gebiiscli und zugleich 
die einzigc Vertreterin der Hartlauligebusche im westhchen Mittel- 
meergebiet) oder die Stand ortsbedingungeu (Wasservegetation, Moor, 
Felsflur, Wiistenvegetation, Unkraut- und Ruderalbestande) oder 
Standortsbedingungcn und Pliysiognomie zugleich (tropischer Regen- 
wald, Wiese, Weide, Steppe, Gebirgswald. Hochgebirgsmatte, 
Plankton). Jede dieser Einheiten verfiigt zugleich iiber einen be- 
stimmten Artbestand, einen besonderen okologisch-physiognomischen 
Charakter und besondere Standortsbedingungcn: jede von ihnen ist 
eine richtige naturliche Pflanzengesellschaft, wenn auch verschiedener
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GroBenordnung; und ein richtig angelegtes System mufi elastiscli 
genug sein, um ihnen allen wie auch samtlichen Grundeinheiten einen 
Platz zur Verfiigung stellen zu kiinnen. Das aber vermag nur ein 
nati irl iches System zu leisten.

Damit bin ich zu der Erkenntnis zuriickgekehrt, die ich schon 
1898Ł) mit den W orten ausgedriickt habe: „Erst in dritter -Linie steht 
die Aufgabe, die Vielzahl der Formationen unter ein System zu 
bringen. Wenn dies letztere weniger elegant ausfallt, so ist das ein 
Mangel. der jcdem naturliohen System im Vergleicli mit einem kiinst- 
lichen anhaftet. Auch auf eine gleichformige Bezeichnungsweise 
leisten wir Verzicht. Wir benennen die einzelnen Pflanzenvereine hałd 
mit dem Kamen des entsprechenden landschaftliclien Typus (Wald, 
Heide, Ried), bald nacli einer vorherrschenden Art, bald auch 
nach dem Standort, je nachdem das eine oder das andere ais der 
pragnantere Ausdruck erscheint.“

Wer ganz streng logisch konsequent sein will, gerat leicht in eine 
Lagę, die ich schon damals mit der des „Naturforscliers“ aus einem 
alten Fliegende-Blatter-Band verglichen habe. Mit Botanisiertrommel 
und Schmetterlingsnetz bewafinel steht er bis an die Knie im Wasser 
und ruft: „Ha, was seh ieh! CallJia paluatrin, Śrirpus laaistcr, Carex 
alricla! Ich scheine in einen Sumpf geraten zu sein.“

Man sollte kaum glauben, dali diese Karikatur inodernster 
pflanzensoziologischer Methoden noch aus dem 19. Jahrhundert 
stammt.

5. Natiirl iches System und Systemlos igkei l
Auch ein natiirliches System ist niemals uline weiteres in der 

Natur gegeben. Systeme sind iiberhaupt keine Realitaten, nur Be- 
lielfe des menschlichen Geistes, um sich, mehr oder weniger schema- 
tisierend, einer schwer iiberschaubarcn Vielheit von Erseheinungen 
zu beinaehtigen; es sind Symbole, die von der Natur ein inogliclist 
weiug verzerrtes Lbbild geben sollen. Auch von einem uatiirlichen 
System kann man nicht mehr verlangen, ais dali es sich der Natur 
moglichst feinfiihlig anschmiege. Dazu ist notwendig, dali man nicht 
bloll eine besonders leicht und sicher erkennbare, sondern womoglich 
samtliche Eigenschaften der Dinge beriicksichtigt. Lin dies zu 
ermoglichen, muli das natiirliche System das Recht habcn, selbst

) Pflanzenleben der Schwabischen Alb, 1898, S. 26.



auf Kosten einer glasklaren Logik bald diesen, bald jenen Gesichts- 
punkt voranzustellen, ein Vorrecht, das man dem natiirlichen System 
des Pflanzenreichs immpi zugestanden hat. Ein solehes System ist 
auch fiir die Pflanzensoziologie ein begehrenswertes Ziel.

Das natur liche System des Pflanzenreichs kann wohl zum 
Selbstz weck werden, sofern es nicht bloB die Einzelerscheinungcn 
nacli ihrer Ahnlichkeit ordnct, sondern dainit zugleich ilire reale 
Verwandtschaft im Sinne der Abstammungslehre zum Ausdruck 
bringen und die Yorarbeit zu einer Stannntafel liefern will. Dem 
pflanzensoziologischen System wird man eine ahnliche Bedeutung 
sebwerlich zubilligen konnen: es kann zum Selbstzweck wetden 
hochstens fiir den, der es sich ausdenkt. was immer Befriedigung 
gewahrt, oder fur den, der die Einzelbestande darin einordnet. was 
ordnungsliebende .Menschen ebenfalls ais GenuB empfinden. Von 
einern pflanzensoziologischen System wird inan vor allem verlangen 
iniissen, dali es in allen Erdraumen und fiir Darstellungen der ver- 
schiedensten Art b rauchbar  sei.

Leider triffl der Satz Pa^ i l lards1) zu, womit er seine geist- 
reiche Kritik an den bisher bestehenden pflanzensoziologischen 
Systemen schlieflt: „La classification naturelłe des associations est 
encore inabordable.“  Pnd leider muli man noch einen Schritt weiter 
gehen: ein i iberall anwendbares System der Pflanzengesell- 
schaften gibt es nieht und kann es nicht geben, aus dem einfachen 
Grunde, weil die Bediirfnisse viel zu verschieden sind je na cli dem 
Leserkreis, fiir den man schreibt, dem Horerkreis, dem man vortriigt, 
je nachdem ein grofler oder ein kleiner Erdraum zu bearbciten ist, 
je nachdem er in den Tropen oder in der gemaBigten Zonę oder 
jenseits des Polarkreises liegt. Es ist etwas anderes, ob man nur ein 
Inventar oder ein Bestiminungsbuch verfassen will oder ob man sich 
dic Aufgabe gestelłt hat, von der Pflanzendecke irgendeines Erd- 
raums eine lebendige und anschauliche, womoglicb. kiinstlerisch ab- 
gerundete, auch in dic Lobensvorgange der Pflanzen und in die 
tieferen Kausalzusammenhange vordringende Darstellung zu geben. 
Der einzelne Bearbeiter muB das angemessenste System immer selber 
erst finden, oder richtiger und bescheidcner ausgedriickt, er braucht 
gar kein System; was er braucht, ist nur eine angemessene. moglichst
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natiirliclie S to f fg l iederung ,  wobei ihm ein von vornherein fest- 
gelegtes starres System nur hinderlieh sein kann.

Ich habe dalier schon 1908 empfohlen: „Man soli beziiglich der 
Einteilung der Formationen (heute wiirde ich sagen: Pflanzengesell- 
schaften) keine allgemeinen Vorschriften machen, sondern jedem 
seine Freiheit lassen.“ Diesem Vorschlage haben sich die Berieht- 
erstatter beim Briisseler BotanikerkongieC 1910 ausdriicklich und 
unter Nennung meines Namcns angeschlossen. Und auch Tiixen 
(vgl. obcn S. 1 Anin., Yorrede S. 5) gibt ohne weiteres zu, ..da 15 fur 
bestimmte Aufgabcn, etwa fur okologische Untersuchungen und aucb 
schon fur die Zwecke einer landcskundlichen Darstellung mit Vorteil 
eine ganz andere Anordnung der Gesellschaften gewahlt werden 
kann'1. So sind wir also auch Ln diesem Punkt eiuig.

Der Mangel eines allgemein anerkannten und fur alle Zeiten 
giltigen Systems ist kein Ungliick. Auch in anderen Wissenschaften 
kennt man nichts dergleichen, ebenso wenig wie Nomcnklatur- 
vorschriften. Jeder Bearbeiter baut sich selber sein System; keiner 
bildet sich ein, damit etwas Bleibendes und allgemein Verbindlich.es 
zu Schaffem, und trotzdem weifi man sich ganz gut zu verstandigen.

Wenn es nun auch ein allgemein anwendbares System nicht gibt, 
so wird doch jede Stoffgliederung um so besser sein, je mehr sie die 
wesenthchen Eigenschaften eines natiirlichen Systems besitzt. Sie 
wird sich also ebenfalls der Natur moglichst anschmiegen, von jeder 
einseitigcn Betrachtungsweise fernhalten und daruin das Rccht be- 
sitzen miissen, die verschiedenartigsten Gesiclitspunkte nebeneinander 
anzuwenden.

Die Pflanzcnsoziologen bezeichnen ihre Arbeit ais „Vegetations- 
forschung11. Nun denn, wer niclit bloB die einzelnen Pflanzengesell- 
schaften, sondern die gesamte Vegetat ion  der Erde von ganz 
hohem Standpunkt aus betrachlet, fur den gibt es keine natiirlichere 
Grundeinteilung ais die grol3en Vegetat ionsg i ir te l  der Erde, die 
mit den Klimagiirteln so wundervoll ubereinstimmen.

Die Nur-Soziologen werden freilich sof ort heftige Verwahrung 
einlegen gegen die Einfiihrung eines der Soziologie fremden geo- 
graphisch-klimatologischen Gesichtspunkts, noch dazu an so be- 
herrschender Stelle. Aber der Gesichtspunkt ist gar nicht fremd. Die 
Vegetation oder, was dasselbe ist, das Pflanzenkleid der Erde, hat 
nun einmal wie jedes ihrer Glieder, wie jede noch so unbedeutende



PflanzengesellscKaft, eine flaclienhafte Ausdełmung, ein topographi- 
sches Element und steht damit schon von Hause aus in enger Be- 
riilirung mit der Raumwissenschaft, der Geograpliie. Die klimatischen 
Beziehungen sind ohnehin iiber allen Zweifel erhaben. Ich kommc 
damit wieder auf meinen alten fromraen Wunsch zuriick: die Pflanzen
soziologie sollte den W eg in ihre alte Heiniat wieder zuriickfinden.

Die groben Vegetationsgiirtel der Erde wie iiberhaupt die groben, 
offenkundig durcb das Klima bedingten Vegetationseinheiten sind 
eine Errungenschaft von griibter Bedcutung auch fur die Nacbbar- 
wissensehaften. Die K l im ato logen  machen davon den aus- 
gedehntesten Gebrauch: Koppens  beriihmte Klimaeinteilung lehnt 
sieh au sie an, nicht etwa umgekełirt, eine Tatsache, die allerdings 
der wunderbaren t bereinstimmung zwischen Klima und Vegetation 
et was von ihrem Nimbus nimmt und zur Vorsiclit vor Zirkelschliissen 
inahnt. Wo kein geniigend diebtes Stationennetz vorhanden ist, und 
das ist nicht einmal in allen Teilen Deutschlands der Fali, da gibl die 
Vegetation die wiclitigsten Fingerzeige. die vom Klimatologen nicht 
ungeslraft iibersehen werden konnen und iłin zum Studium der 
Vegetation z win gen. Die Geograpli ie .  auch in iliren anthropo- 
geographischen Zweigen, legt den gróbten Wert. darauf; in den groben 
Ilandatlanten, ja in jedcm besseren Schulatlas, sind die Vegetations- 
giirtel abgebildct. Und naehdem der beriihmte Satz H u m bo ld ts ,  
wonach das „Hauptbestimmende“ des Landschaftscharakters die 
Pflanzendecke ist, sieh jetzt endlich in der allgemeinen Erkenntnis 
durehgesetzt hat, kniipft auch der jiingste Zweig der Geograpliie, die 
Landscha ftskunde ,  an sie an; man hat erkannt, dab mit der 
Pflanzensoziologie die allerfeinste Charakteristik der Landschaft zu 
erzielen ist1). Damit hangt es ohne Zweifel auch zusammen, wenn 
neuerdings immei melir jungę Geographen ihr Studium mit dem der 
Botanik, speziell der Pflanzengeographie und noch spezieller der 
Pflanzensoziologie verbinden und damit die sebonsten Erfolge er
zielen. Und diesen so wertvollen, das Gewicht, das Ansehen und den 
Einflub der Vegetationskunde so machtig erhohenden Gegcnstand 
sollten sieh die Vegetationsforseber entgelien lassen, um ganz in der 
Kleinarbeit und Formenreiterei aufzugehcn?

Grisebach,  dessen Hauptwerk den Titel „Die Vegetation der 
Erde“ fiihrt, und ebenso der geistvolle Sch imper,  beide lassen den

') Vgl. z. B. Jos. S ch m ith iisen : Das Luxeml)urger Land. 1940.
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tropischen Regenwald, die regengriinen Trockenwalder und die unter 
verscliiedenen Namen laufenden tropischen Steppen und Savannen 
nebst den Mangroven beisammen und behandeln sie im Ralimen des 
Tropengiirtels: ebenso im Rahmcn der Subtropen die Hartlaubwalder. 
die Macchien, Garigues und Erikoidenbestande, die zugehorigen 
Steppen und Wiisten, und fiir sich wieder die Walder und Steppen 
des kaltgemaBigten Giirtels. Diese pflanzengeographische Anordnung 
ist doch wohl viel natiirlicher. ais wenn raan zuerst alles in einen Topf 
wirft, um es nachher muhsam wieder auseinander zu klauben und 
nach einem trockenen Scliema zu registrieren. Sanitliche Walder der 
Erde, sanitliche Wiesen der Erde in einem Zug zu behandeln, mag zur 
Abwechslung einmal ganz anregend sein, narneutlich fiir den Forst- 
oder Landwirt. Aber das ideale und normale System ist das gewiB 
nicht, und wet einmal erlebt bat. welche anmutigen, feinfiihlig der 
Landschaft sich anpassenden, lebendige Anschauung ebenso wie tief- 
griindige Erkenntnis vermittelnden Darstellungen im Rahmen der 
einzelncn Yegetationsgiirtel moglich sind. der fiililt sich von den 
kiinstlichen Systemen wie von Museumsgeist angeweht; neben der 
lebenspriihenden Natur nehmen sie sich aus fast wie eine Sammlung 
von getrockneten Pflanzen und ausgestopften Ticren.

Aber selbst bei der Ubersicht iiber die gesamte \egetation der 
Erde teilen sich schon bald die Wege je nach der Aufgabe, die man 
sich gestellt hat. In einem kurzgefaBten Leitfaden wird man die 
Pflanzengescllschaften des cinzelnen Vegetationsgiirtels in einem Zug 
behandeln. In einem griiBeren Hand- oder Lelirbuch wird man die 
geograpliische Glicderung noch weiter treiben; man wird das tropische 
Dauerklima oder Aquatorialklima vom tropischen Wechselklima der 
Monsungehiete und auBeren Tropenzonen und ebenso das ozeanisch- 
subtropische Klima der Mittelmeerlander usw. voin kontinental- 
subtropischen trennen. Rei der Bearbeitung eines einzelnen Erdteils 
wie etwa Siidamerikas oder Afrikas, wird man unter allen Umstanden 
so verfahren und sich die hier besonders klangvolle Harmonie zwischen 
Klima und Yegetation keinesfalls entgehen lassen.

Innerhalb der einzelnen geographischen Gebiete wird man sich 
zunaclist, ahnlicli wie Riibel ,  doch weniger schematisch, an die 
groBen okologisch-physiognomischen Einheiten (Walder, Steppen. 
Wusten u. s. f.) halten und diese dann weitergliedern. Wie der An- 
schluB an die untersten, lioristisch umschriebenen Grundeinheiten 
zu finden ist, braucht bei so weit gespannten Aufgaben kaum unter-



sucht zn werden. Denn oin einheitlięlies System, das samtliche 
Grundeinheiten der Erde umfafit, ist undenkbar and ware es aueh 
dann, wenn alle Teile der Erde pflanzensoziologisch so gut bekannt 
waren, wie es heute nur winzige Teile Europa* sind.

Gerade eine floristisch ausgerichtete Pflanzensoziologie wird es 
sieli aucłi nicht entgehen lassen, auf die so bemcrkenswerte floristische 
Verscliiedenbeit von physiognomisch ahnlichen Pflanzengesellschaften 
je auf der nordlichen und der siidlichen Halbkugel, in der Alten und 
der Neuen Welt einzugehen. Damit kommt uian freilich noch tiefer 
in die Pflanzengeograpbie hinein; aber das ist kein Fehler, sondern 
nur ein weiterer Beweis, wie unzertrennlich beides zusammengehort. 
Der Pflanzengeograpk mufi zugleich Soziologe, der Soziologe Pflanzen- 
geograph sein.

In vielcn Fallen wird man die geographische Gliederung nocb 
weitertreiben. Das empfiehlt sich sclion aus dem bereits erwahnten 
Grunde, weil sich immer melir herausstellt, daB die einzelnen Pflanzen
gesellschaften selten oder nie ihre Zusammensetzung iiber weite 
Gebiete genau beibehalten und namentlich die Leitpflanzen nur inner- 
halb beschrankter Erdraume ihre Geltung behaupten.

Bei der Bearbeitung kleinerer Gebiete ist der AnschluB nach 
unten, an die Giundeinheiten, jcdenfalls ohne Scliwierigkeit zu finden, 
sobald man, unbekummert uin festgelegtc Rangstufen, von dem Yor- 
recht des natiirlichen Systems Gebraucb inacht, sich immer wieder 
anderer Merkmalskategorien zu bedienen.

Wenn ich irgendeine mitteleuropaische Groljlandschaft pflanzen- 
geographisch zu bearbeiten hatte, etwa die Alpen mit ilirem Vorland. 
wiirde ich in vollig freier Anordnung bald den okologisch-physio- 
gnomischen Charakter der Pflanzengesellschaften. bald dereń floristische 
Zusammensetzung, bald Standortsverhaltnisse oder auch blo!3 dereń 
raumlichcs Beisammensein zum Einteilungsgrund walilen. Ich wiirde 
aus reincn Darstellungsgrunden mit cinem orographisch-klimatischen 
Gesichtspunkt beginnen und zuerst nur die untere Stufe bis etwa 
1300 m ii. M. behandeln, wiirde innerlialb derselben bestimmt nicht 
mit den Moosrasen alter Daclier, sondern mit den landschafts- 
beherrschenden, landerweite Gebiete fiillenden Waldern beginnen. 
auf sie zunachst die so wenig verbreiteten, aber uin so anzichenderen 
steppenverwandten Pflanzengesellschaften folgen lassen, dann die an 
stehendes oder fliefiendes Wasser gebundenen (Wasser- und Sumpf- 
pflanzenbestande, Binsen- und Schilfbestande, Moore aller Art, Ufer-

3

Metlioilischc ( irumUrageii mul Bichtuiigcn der Pflanzennoziologie 33

F o d d e , Repertorium, Beiheft C XX XI.



34 Robert Gradinaun

gebiisch, Bruch- und Auenwalder); ich wiirde die vorwiegend anthropo- 
genen Wiesen und Weiden und ebcnso natiirlich das Ackerfeld und 
die Ruderalbestande einer besonderen Behandlung unterwerfen und 
schlielBlieh den oberen Hohcngiirteln, dem subalpinen und alpinen, 
mich zuwenden. Dal3 sich nianche dieser Abteihmgen gelegentlich 
iiberschneiden (Auenwald, Bruchwald, Mooreiesen), ist ein Schon- 
heitsfehler, der durch kurze Verweisungen leicht unschadlich zu 
machen ist. Diese hoehst einfache Stoffgliederung erhebt keinerlei 
Anspruch darauf, originell oder gar vorbildlich zu sein; sie soli nur 
zeigen, wie leicht es bei zwangloser Anordnung ist, das zu erreichen. 
was den kiinstlichen Systemen su schwer fallt: Natiirliclikeit, Uber- 
sichtlichkeit und Unterbringung aller natiirlichen Pflanzengesell- 
schaften, sowolil hoherer wie niederer Ordnung. Sie ist bei ihrer 
Ubersichtlichkeit zuni „Bestimmen“ durchaus geeignet, ohne dali 
dazu ein komplizierter Mechanismus notwendig ist.

Eine ahnliche Gliederung habe ich schon 1898 dem soziologisch- 
okologischen Teil meines „Pflanzenlebens der Schwabischen Alb“ 
zugrunde gelegt. Kurz nach Erscheinen der dritten Auflage ist eine 
von W. Zim  mer mann vorgeschlagene, von Braun-B lanquet  durch 
seinen personlichen Rat unterstiitzte Tiibingor Dissertation verdfFent- 
licht worden, die einen Ausschnitt aus meinem 4rbcitsgebiet pflanzen- 
soziologisch untersucht1). Man kiinnte fragen, warum ais Gegenstand 
ausgerechnet die Schwabisclie Alb gewahlt wurdc, wo es doch hundert 
andere deutsche Landschaften gibt, die nicht halb so griindlich odcr 
iiberhaupt noch nicht soziologisch bearbeitet sind. Offcnbar war der 
Hauptzwcck gcrade, einmal zu zeigen, wie eine bereits dargestellte 
Landschaft sich in der Beleuchtung durch Br.-BI. ausnehmen wiirde. 
Das ist zweifellos ein anregendes und allgemein lehrreiches Thema. 
Da der Verfasser sclbstverstandlich in der schweren Riistung pflanzen- 
soziologischer Nomenklatur und Terminologie einherschreil et, wahrend 
ich bemiiht war, mich so einfach wie moglich auszudriicken, kostet 
es einigc Miihe, bis man daliinter kommt, dafi er im saelilichen Er- 
gebnis namentlich beziiglich der wichtigsten, der Waldgesellschaften, 
wcithin mit mir ubereinstimmt.

Ungefahr sagt das der Pfarrer auch.
Nur mit ein biBchen andern Worten.

1) K arlK uhn: DicPflanzengesellscliaftcn im Neckargelńet der Schwabischen 
Alb 1937.



Freilich kann das gar nicht andera sein, da ja auch Br.-BI. in 
dieser Beziehung ineine Auffassung weitgehend teilt (oben S. 3). 
Leider hat Kuhn fast jedesmal vergessen, dicse Ubereinstimmung 
zu erwalmen. Unsere Wcge gehen erst auseinander. w« es sich 
um Magerrasen und Steppenheide handelt (vgl. oben S. 26). Da 
ist es geradezu belustigend zu sehen, wie vorgefa6te Meinungen 
auch einen thchtigen Beobacliter vol!ig verwivren konnen. Ich 
selbst hatte das Gliick, zuerst che Steppenheide der Felsen- 
standorte in ihrei ganzen Urwiichsigkeit und Unberiihrtheit 
kenuenzulernen, wahrend eines einjahrigen Aufentlialtes im Ge- 
biet der Geislingei Alb 1887/88. Erst spater konnte ich den 
einrnahdigen Wiesen oder Magerwiesen der Alb meine Aufmerk- 
samkeit zuwenden. Weitaus die meisten befindensicli auf ebenein 
oder wenig geneigtem Boden und miifiten sich zweifellos mil Busch 
und Wald iiberziehen, wenn sie eine Zeitlang nicht mehr gemaht 
wiirden. Sie sind also bestimmt keine urwiichsige. sondom eine 
wesentlich antliropogene Pflanzengesellscliaft. Wenn sie daher, wie 
bereits angegeben, mit der Steppenheide eine groflere Anzahl von 
Fflanzenarten teileu, so konnen diese nur aus der urwiichsigen in die 
anthropogene Pflanzengesellschaft iibergetreten sein. Ich bezeichne 
daher auch sie nacli ihrem primaren Gesellschaftsanscldufi ais Steppen- 
heidepflanzen, selbst dann, wenn sic auf den Magerwiesen naclitraglich 
sich besonders stark ausgebreitet haben. Ausnahmsweise, nur im 
Ilegau und am benaclibarten Siidostrand der Alb etwas haufiger, gibt 
es auch Magerwiesen am Siidhang. Sie pfiegen besonders artenreieh 
zu sein. namentlich dort, wo sie in benachbarten Buscliwald iibergehen. 
und es ist recht wohl moglieh, dali dort urspriingliche Steppenheide 
durch regelmaBiges Mahen unmittelbar in Magerwiese verwandelt 
wordeu ist; hicr konnten dann Steppcnheidepflanzcn in Magerwiesen 
ilbertreten, oline ihren Platz zu verandern. Doch ist das nur Yer- 
niutung und lallt sich nicht streng beweisen.

Zugleich aber liabc ich schon am B(-ginn meiner erslen syste- 
matischen Erkundungsfahrt im Jahre 1893 an cincm altberułimten 
Orcliidecnstandort, auf den „Glemser Hochwiesen“ , einen tiefen Ein- 
druck davon bekommen, wie staik die Magerwiesen in ihror Zusammen- 
setzung auch von WirtschaftsmaBnahmcn anderer Art abhańgig sind. 
Die meisten Orchideen und andere seltene Pflanzen waren nandicli 
schon darnals verscliwunden. Durch cin eingeliendes Gespracli mit 
einem in der INahe beschaftigten Bauern habe ich dann auch den Grund

3*
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erfahren: die Wiesen waren mit Kunstdiinger behandclt worden, der 
da mai 8 gerade erst aufkam. Inzwischcn liabc icli es im Lauf der 
Jahizehnte miterlebt, wie weitaus die meisten und schdnsten „Hocli- 
wiesen“ der Alb duicli das gleiche Mittel allmahlich in ganz gewohn- 
liclie Ohmdwiesen oder Fettwiesen umgewandelt worden sind. Diese 
und andere tief einschneidende WirtschaftsmaBnahmen erfolgcn ganz 
wiUkiirlich und unbcrechenbar. Die Diingung kann noch frisch sein, 
kann aber auch sclion weiter zuriickliegen: sie kann nur einmalig 
sein, kann sieli aber auch in regelmaCigeu oder unregelmaBigen Ali- 
standen wiederholen; der gleiche Rasen kann zeitweilig auch beweidet 
worden sein. Durch all das wird die Zusanunensetzung beeinlluBt 
und werden die Bilder auBerst mannigfaltig und vielgestaltig, aber 
auch verschwommen. Diese in ein System zu bringen und die Mager- 
wiesen in eine groBe Zahl von mehr oder weniger bestiminten sozio- 
logischen Einheiten niederster Ordnung zu gliedern, schien mir an- 
gesiclits der orwahnten Erfahrungen wenig aussichtsreich, jedenfalls 
nicht lohnend, und daruin habe ich sie, wie bereits hervorgehoben, 
uur summarisch behandclt, habe unter den Kalktrockcnrasen nur 
Magerwicscn und Schafweiden unterschieden und neben den Kalk- 
trockenrasen ganz kurz auch die durch Calluna und Nardus charakte- 
risierten Bestiinde des kalkarmen Bodens behandelt. Diesen letzteren 
ist neuerdings von vcrscliiedenen Seiten eine besonders sorgsame 
Entersucliung zuteil geworden, wiewohl sie fur das Albgebiet entfernt 
nicht so bezeichnend sind wic die Kalktroekenrasen.

Freilicb zcigen die Kalktroekenrasen auch regionale Unter- 
schiede, dic weder auf dic Bodenbeschaffenheit noch auf Wirtschafts- 
maBnahmcn zuriickzufiihren sind; sie zcichnen sich in einzelnen Teilen 
des Gebicts durch besonderen Reichtum an siidlichen und konti- 
nentalen Arten, in anderen wieder durch alpine Beimischungcn aus. 
Das hat auch Meusel (a. a. O. 1940) veranlaBt, die „Grasheide“  einer 
weitergehenden Gliedcrung zu unterzichen. Ich habe diese pflanzen- 
gcographischcM Differenzlerungen keineswegs iibersehen; vicdmehr 
habe ich ihnen ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem auch dic pflanzen- 
soziologisclien Beziehungen reichlich zur Geltung kotnmen. Das war 
um so mehr gerechtfertigt, ais die in Betracht kommenden Pflanzen 
fiir den okologisch-physiognomischen Charakter der einzelnen Kalk- 
trockenrasen ohne jede nennenswerte Bedeutung sind. Viel wichtiger 
ist die geographische und topographische Verbreitung dieser Relikt en, 
denn um solche handelt es sich; der pflanzensoziologische AnsohluB,



ol> sie nun auf Felsen und licht bewaldeten Hangen oder auch jn 
Magerwiesen auftreten, ist hier nebensachlich. In einer Spezial- 
yorlcsung babę ich einma] versucht, auch die Arealtypen iin Rahmen 
der einzelnen Pllanzengesellschaften initzubehandeln; der Fersuch 
hat sich aber nicht hewahrt, und ich habe daher diese Beharidlungs- 
weise ais zu umstandlich und zu lastigen Wiederholungen zwingend 
wieder fallen lassen.

Fiir K uhn lag die Sache ganz anders. Hier zeigt sich, daB die 
R e ihenfo lge ,  in der die verschiedenen Gescllschaften beliandelt 
werden, fiir die Auffassung doch nicht so ganz nebensachlich 
ist. Urwiichsige und wesentlich anthropogene Gesellschaftcn von vorn- 
herein getrennt zu halten, kam fiir den Jiinger Braun-Blanguets  
gai nicht in Frage. DaB die Wiesen aller Art stark unter menschlichem 
EinfluB stehen, ist ilini z war wohlbekannt, und cr maeht auch kein 
Hehl daraus. Aber bei der Aufstellung der „Assoziationen“ muB er 
um der Methode will en glcichsam so tun, ais wiiBte er von nichts. 
Henn nach Br.-BI. sind allc Gesellschaften, ob Wald. ob Hochgebirgs- 
matte. ob Ackerfeld oder Moor, grundsiitzlieh gleich zu behandeln; 
die rein objektive Analyse darf durch keinerlei Theorie, durch keine 
nocli so offenkundig daliegende Atiologie geslort werden. Das er- 
streckt sich auch auf die Wiesen; ja die Zerspaltung in kleine und 
kleinste Einheiten wird hier sogar besonders weit getrieben; denu sie 
sind ja die Lieblinge der Ziiricher Schule, und auf das SchoBkinil 
Braun-B lanquets ,  die „Brometalia“ oder Kalktrockenrasen, ver- 
wendet daher Kuhn volle 86 Seitcn, melir ais auf allc Waldgesell- 
schaften miteinander.

F)a ich selber auf jede weitergcliende Gliederung des Graslandes 
verzichtet habe, stebt mir hier im einzelncn kein Urteil zu. Ich kann 
nur fcststellen, daB diese bohe Wertscbatzung der „l5rometalia‘‘ sich 
auf die Auffassung der Steppenheide verhangnisvoll ausgewirkt 
hat. Br.-BI. will die Steppenheide iiberhaupt nicht kcnnen; sie war 
ilim von je ein Dorn im Auge. und ein anderer seinei Schiller, Ober- 
do i fer  in Karlsruhe, hat ihr sogar den Tod geschworen, eigentlich 
eine Grausamkcit, da er in gleichem Atem zugeben muB, daB sie 
sich allgemeiner Anerkennung erfreut, also quicklebendig ist.

Von verwandten  Bestandcn kennt Br.-BI. auBer den Brometa 
den Flaumeichenwald des Jura und der Siidscbweiz, der auch nach 
Kuhn mit meinem Steppenheidewald wesentlich ubereinstimmt.. Die 
Flaumeiche selbst kommt freilich im Albgebiet nur ganz vereinzelt
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und niomals bestandbildend vor; das „Quercctum pubescentis- 
sessiliflorae“ wird dalier bei Kub u gelegentlich unter der Hand zu 
einem einfachen Quercctum sessiliflorae, unverantwortlicberweise 
sogar zu einem „Eichenwald“ schleclitweg, was vollig irrefiihrend ist. 
da unter einem Eicbcnwald oder Eichenmischwald jedermann et was 
vollig anderes verstelit. Mit Braun-Blanquets  Brille bewaffnet 
vermag natiirlich aucb Kuhn die Steppenheide nicht zu sehen. Er 
nennt sie zwar einmal ,.unsero Sleppenheide“ , er erwahnt, dali nach 
mir auch zaldreiche andere Forscher (Chodat,  Baumberger ,  
Probst ,  R ik l i ,  K e lbo fe r ,  Oltmauns.  Bartseh u. a.) sie be- 
schrieben habcn, wenn aucli zum Teil unter anderem Namen wie 
garide, Felsenheide u. a.; ja er teilt selber eine grube Zahl von Einzel- 
bestandcn mit, die ohne weiteres ais Belege fur meincn Steppen- 
heidcbegrifF diencn konnen. Geschen hat er also olfenbar das gleiclie 
wie ich, sobald er voriibergehend die Brille abgenummen hat. Aber 
weil die sclion vorher von ihm beliandelten artverwandten ,.Assozia- 
tionen“ der Kalktrockenrasen ais Urbilder fur ihn bereits feststehen, 
so hat er, bis er an die Steppenheide kommt. in ihn.cn und dem 
Stcppenheidew^ald dereń Elemcnte in der Hauptsaclie schon bei- 
einander. Uberdics glaubt er rein mechanisch den selir anfcchtbaren 
Grundsatz durcłifiihrcn zu miissen. dab jede Pflanzcnart da ihre 
Heimat hat, wo sie am załilrcichsten vorkommt, mag es nun eine 
primare oder eine sekundare Pflanzengesellscliaft sein. Die Steppen
heide erscheint ihm dalier nur nocli ais ein „G em enge  best immter 
Rasengese l lschaften  mit Arten des Quercetum pubes-  
cent is -sess i l i f lorae“ . Ais ein solches Gemenge bezeichnet er nicht 
etwa blob meinen SteppenheidebegrifF, sondern die von ihm selbst 
aufgcnommenen Einzelbestande!

Ein „Gcmenge“ lasse ich mir gefallen, nur nicht ein Gemenge 
von Rasengesellschaften. Ich selber habe von Anfang an von der 
Steppenheide gcwisse „Nebentypen“ abgegliedert, die „Vegetations- 
typen“  der Felsrander, der Fclsspalten, des Trummcrgesteins und des 
Steppenheidewalds. Daraus besondere „Assoziationen“ zu machen, 
halte ich nicht fiir angemessen. weil die verscliiedenen Typen topo- 
graphisch zu wenig voneinandcr abgegrenzt sind, sieli vicl zu stark 
gegenseitig durchdringen. Aber wer Lust hat, mag es tun. Dann 
ist die Steppenheide eben ein „Assnziationsgemenge" oder ein 
„Assoziationskomplex” , wiewohl sie mit den grofien Waldgesellschaften 
viel clier vergleichbar, also gleichwertig ist. ais die liier in Frage



kommendcn Kleinbestande. Wie man sie in die Rangordnung ein- 
stuft, ist ilir gleich; sie bleibt darum doch, was sie ist: eine der natiir- 
lichsten, urwiicbsigsten und charaktervollsten Plianzengesellschaften, 
die wir iiberhaupt habcn. Aber daB die ungewiihnlich knnservative 
Yegetation der abgelegenen und zuin Teil schwer zugangliclien, rings 
von Wald umgebenen und daher niemals beweideten und niemals 
gemahten Albfelsen1) sich aus benachbarten anlliropogenen Gesell- 
schaften rekrutieren soli, nur damit diese ilire einllufireicbe Stcllung 
im System nicbt verlieren, das heiBt die Natur in ein Prokrustesbett 
spanncn, die Methode tiber die Sache stellen, sie meehanisch durch- 
fiihren urn jeden Preis, auch wenn etwas vollig Widersinnigcs dabei 
herauskommen sollte.

Konsequenz ist eine schone Sache; die Sclrweizer Botaniker, auch 
die Srstematiker. zeichnen sieli dadurch besonders aus und ihre 
deutseben Schiller eifern ihnen nach. Aber man kann allcs auf die 
Spitze treiben; damit fiibrt man dann sich selbei ad absurdum.

Im iibiigen will ich gern anerkennen. daB Karl Kuhn auBer- 
ordentlieb fleilSig, sacbkundig und sorgfaltig und init ausgebreiteter 
Kenntnis der einschlagigen Literatur gearbeitet hat. Wcrtvoll sind 
namcntheh auch seine zalilreichen Bodenuntcrsuchungen. Ein Spezia- 
list, der sich die Miihe nimmt, sich durchzuarbeiten, wird manche 
fiir ihn wertvollc Beobachtung finden. Kuhn vertieft sich aufier- 
ordentlich ins einzelne und Kleine; es fchlt nicht viel, so widmet er 
jedem Einzelbestand, den er aufgenommen hat, eine besondere Be- 
spreebung, und es fehlt auch nicht viel, so unterscheidet er ebenso- 
viel soziologische Einheiten ais es iiberhaupt phanerogame Pflanzen- 
arten gibt. Eine ahnliche Beliandlungsweise war fiir mich schon des- 
halb unmoglich. weil mein Buch sonst zu einem ganz unformlichen 
Umfang angcschwollen und vollig ungenieBbar gcworden ware, aber 
auch, weil mir diese Art nicht liegt. Auch die niedrigste und zeit- 
raubendste Kleinarbeit schandet nicht, wenn eine groBe und weit- 
ausschauende Frage damit ihrer Beantwortung nahergefiihrt werden 
kann. Aber sich iiber winzigc Probleme ohne jede Tragwcite und

')  l)ie Steppenheidcflora der Albfelsen ist sich seit um ordenklichen Zeiten 
viillig gleich geblieben. Bis auf wenige spat entdeckte Artcn sind alle ihre Be- 
standteile, ineist mit genauen Fundortsangabcn. schon in den altesten, um viele 
Jahrzelinte. zum Teil um Jalirliunderte zuriickliegenden Sammlungen und 
floristischcn Veroffentlichungen nacliweisbar. Antliropochore Elemente finden 
sieh fast gar keine darunter.
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ohne jeden sicheren Anhaltspunkt den Kopf zu zerbreclien, ist 
njcht jedermanns Sache. und nicht jedcr bringt es auch fertig, 
mit ausfiihrlicher Wiedergabe aller Vorarbeiten den Leser zu be- 
schwereil. Ich hatte sonst ein vielbandiges Werk schreiben mussen. 
Ich zielie es vor. das wirklich Wichtige ausfiilirlich, das Unbe- 
deutende und Nebensachliche nur kurz zu behandeln oder ganz 
zu iibergehen. Aber manclie gutc Beobachtung war mir auch 
wirklich neu. Wie massenhaft z. B. Moliniu bei uns in Waldern und 
auf WaldbloBen vorkommt und dali es daher irrefuhrend ist, die 
Pfeifengrasbesfande der Moorwiesen einfach Molinietum zu nenncn, 
wuBte ich zwar schon lange, aber die auch von G. K och  und E. von 
Gaisberg hervorgehobene Rolle, die dicses Gras zusammen mit 
Calamagroslis Karta speziell auf den Rutschfłachen ani Nordwcstrand 
der Alb spielt, hatte ich siclier irgendwo erwalint, wenn sie mir nicht 
entgangen ware; eine eigcne Pflanzengesellschaft hatte ich freilich 
nicht daraus gemachl.

Aus dem Vergleich der beiden Arbciten ist allerlei zu lernen: 
Eine knifflige Nomenklatur kann unter Umstanden die Verstandigung 
mehr erschweren ais fordem. Die sture, mechanischc Durclifiilirung 
einer einmal gewahlten Methode kann auch in die Irre fuhren; um- 
gebundene Scheuklappen konnen fiir die nachstliegenden Dinge blind 
machen. Und endlich: bei der Behandlung eines und desselben 
Gcgenstands sind nicht bloB verschiedene Wege, auch verschiedene 
Ziele moglicli, die man recht wohl gegenseitig anerkennen kann.

Einigkeit ist wiinschenswert, und wir freuen uns ihrer. Aber 
etwas Spielraum sollte doch noch bleiben fiir die natiirliche Auslese, 
die das weniger Geeignete und Uberfłiissige mit der Zeit ausmerzt, 
wahrend das wirklich Brauchbare und Notwendigc sich ganz von 
selber durchsetzt. Jedenfalls muli man sich abgewohnen, eine elirliche 
Arbeit, aus der immer etwas zu lernen ist, auf der Seite liegen zu 
lassen oder gar totzuschweigen nur deshalb, wcil die Ausdrucksweise 
des Verfasscrs uns personlich nicht zusagt. Nichts ware veihangnis- 
voller fiir die Entwicklung der Pflanzensoziologie und nichts wiirde 
ihrem Ansehen bei den Nachbarwissenschaften und da mit auch ihrer 
Werbekraft mehr schaden, ais wenn ihre augenblicklich maBgebenden 
Vertreter unduldsam alle selbstandig denkenden Forsclicr verdrangen 
und abstollen wollten.



Nachtrag. Erst nach AbschluB des Manuskripts kommt mir ein 
Aufsatz von Max Moor (Basel) zu Gęsichl: Zur Systematik der 
Fagctalia. Ber. d. Schweiz. Bot. Ges. 1938. Dort werden die vum 
„Prodromus-Komitee“ in Paris genehrnigten „Regeln zur Benennung 
der Pflanzengesellschaften“ in „sinngemaBer“  deutscher Ubersetzung 
veroffenllicht. Punkt 4 lautet so: „Das Nomenklatur- Kornitce der 
SIGMA ( =  Station Internationale de Gćobotanique Mediterianeenne 
et Alpine) ist bereclitigt, sich in der Folgę ais irrefuhrend erweisende 
Namen auf Vorschlag und mit MehrheitsbeschluB abzuandern. nomina 
conservanda aufzustellen und in Ausnahmefallon die Autorschaft auch 
bei unvollstandiger Tabelle bzw. Listę anzuerkennen.“

Das schlagl dem FaB den Boden aus! Man muli sich vergegen- 
wartigen, was das hciRt. Hat eine Assoziation einmal einen Namen 
erlialten, so darf dieser, mag cr noch so unzweckmaBig sein, nach 
den jetzt aufgestellten Prioritatsgesetzen auf ewige Zeiten nicht mehr 
geandert werden, nicht einmal vom l !rlieber selbst. Einzig und allein 
das Nomenklatur-Komitee der SIGMA liat das Recht, zu binden und 
zu losen ; es kann Namen, die ihm nicht gcfallen, abandem, d. li. anderc 
Namen dafiir aufstellen; es kann Namen, die das Prioritatsrecht 
haben, verwerfen und andere, jiingere und ungeniigend begriindete 
Namen an ihrer Stelle fiir giiltig erklarcn; es schreiht uns nach freiem 
Ermessen vor, wie wir die Dinge zu nennen, ja in welchen Forinen 
wir zu denken haben. Denn auf einem Gehiet. wo alles noch in der 
Schwebe ist, wirkt sich der Name stets auch auf die Begriffsbildung 
aus. Das ist etwas vollig anderes ais die fiir die botanische Systematik 
aufgestellten Nomenklaturregeln; diese sind von internationalen 
Kongressen hestimmt und bezielien sich ausschlieBlich auf hereits 
feststehende Begriffe.

Gegen diese unerhorte AnmaRung lege ich im Namen der 
deutsclien Wissenschaft die scliarfste Verwahrung ein. Holfentlich 
hringt jeder deutschr Gelelirtc so viel Stolz auf, derartige Anspriiche 
des Auslands mit aller Entscliiedenheit zuriickzuweisen.
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D ie fremden Bidens-Arten in Mitteleuropa
Von A. 8 r lni in ;i cli e r , W aldbrol

Mit Tafel I— III

Hegi brachte ii) Bd. VI, 1 seiner Flora Mitteleuropa? die letzte 
umfangreicliere Darstellung der cingesclileppten Bidens-Arten. In- 
zwischen erschien Graf Sherffs Monographie der Gattung Btdcns. 
Sie berichtigt und erweitert unscre Vorstellungen und ermóglicht eine 
leichtere Beurtcilung der Einwanderer. Die naclistehende Aufstellung 
bemiilit sich, ein moglichst vollstandiges Verbreitungsbild der ein- 
gebiirgerten Arten zu geben. Das Felilen von Bcobaclitern und die 
Zeitumstande lieBen manclie Frage otfen. Bei den nui adventiv 
auflretenden Arten eru ies sich der \ ersuch. alle Fundę zu erfassen 
und nachzupriifen, ais undurclifiihrbar und wenig lolinend. Die Be- 
stimmung fremder Bidens- Arten mit stark zerteilten Blattern ist vor 
der Bliitezeit oft unmoglicli. Wer solche Arten. die iin Spatlierbst 
noch keine Bliite gebildet haben, bestimmen mochte, tut gut, sie 
in das Warmliaus cines Gartners zu bringen. Sie kommt dort meist 
zum Bltilien. Fiir diese Arten muBten in dem nachslelienden Be- 
stimmungssclilussel die Angaben iiber die Blattform durch Merkinale 
der Bliitcn crganzt werdon.

Schliissel
A. Friiclite mit abgeplatteten Seiten, am Grunde verschmalert (Sekt.

Flalycarpeae).
I. Fruehte flachgedriickt, meist zweigrannig; Blattei in 3 -  5 Ab- 

schnilte gespalten oder gefiedert:
1. Fruehte ohne warzige Hoeker auf den Seiten.

a) Blattzahne gerade; Kopfchen nicht breiter ais hoch. 
auBere Hullblatter 5 —8; Laubblatter dunkelgriin : fi. łri- 
■partitus.

b) Blattzahne einwarts gekriimmt; Kopfchen breiter ais 
hoch; auBere Hullblatter 10— 12. Laubblatter gelblich- 
griin: li. radialna.



Die fremden Bidęws-Arten in Mitteleuropa 43

2. Friiehte mit. warzigen Hockern auf den Seiten.
a) Aufiere Hiillblatter 5 8; die abwarts gerichteten 

Borsten der Grannen werden am Fruchtrande niehl 
oder nur mit 1 3 Borsten fortgesetzt und dann von 
den aufwarts gericliteten Borsten des Fruchtrandes ab- 
gelost: B. frondosus.

b) Aufieie Hiillblatter 9— 15; die abwarts gerichteten 
Borsten der Grannen werden am Fruchtrande eine deut- 
liclie sichtbare Strecke weit — bis ein Viertel der Frucht- 
randlange — fortgesetzt und dann erst von den auf
warts gericliteten Borsten des Fruchtrandes abgelost: 
B. mlgalus.

II. Friiehte im Querschnitt rhombisch, Grannen meist vicr;
Blatter gewohnlich ungeteilt.
1. Bliitenkopfchen nickend; Blatter sitzend, am Grunde wenig 

verschmalert: Bidcns ccnmus.
2. Bliitenkopfchen aufrecht; Blatter am Giunde in einen gc- 

fliigelten Stiel verschmalert: Bidens connahm var. fnlla.r.
Friiehte schmal lineal-kantig-spindelftirmig (Scktion Bsifocarpeać).

I. Stralilbliiten auffallend grol.i (1 3 cm), lebliaft gelb-orange.
1. Blatter sehr verscliieden gestaltet: ungeteilt his gefiedert 

mit schmal linealen Abschnitten: [{. a,urwis.
2. Blatter doppelt bis fast; dreifacli gefiedert: B. ferulaefolius.

II. Stralilbliiten nicht deutlich gelb, sondern blaBgelb. weiClicli
oder rosa. meist klein. oft fehlend.
1. Blatter einfach gefiedert (auch das unterste Paar der Fieder- 

blattchen ungeteilt oder seltener in zwci Blattchen auf- 
geteilt): B. ‘pilosus einsehlieBlich var. minor und var. 
radia his.

2. Blatter unvollkommen doppelt gefiedert (nur die Fieder- 
blattchen des untersten Paares in je drei Fiederblattclien 
2. Ordnung aufgetcilt): B. bilerilfltus i. e. S.

3. BlattumriB verlangert eiformig-lanzettlieh. fast einfach ge
fiedert bis doppelt fiedcrschniltig, die Fiederblattehen, be- 
sonders die Endblattchen lang zugespitzt, Stralilbliiten 
fehlend oder nur schwach angedeutet: B. stihaltrrnans.

4. BlattumriB breit eiformig-dreieckig, doppelt, seltener drei- 
fach gefiedert mit schmalen Abschnitten; Strahlbliiten meist 
voihanden. weiB oder schwach rosa; Friiehte mit zwei
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Grannen, die nur an der Spitze mit riickwarts gerichteten 
Borsten versehen sind: B. pilosua var. biniucronatus f. o (lo
ro lus.

5. Blattumrifl breit eiformig mit ausgezogener Spitze, meist 
zwei- bis dreifach gcfiedert, diinnhautig, dic oberen Ab- 
schnitte oft dreieckig- odei rautenformig-Ianzettlich; die 
gelblich weiBen Randbliiten nicht liiiiger ais die Rohren- 
bliiten: B. bipinnatus.

1. Bidens frondo* us L.
bJnter Bidens frondosns L. sind zwei einander sehr nahestehcnde 

Arten vcrstanden worden, dereń zweite aussieht, ais ware sie durch 
Chroinosomenvcrdoppelung aus der ersten entstanden. Die erste sieht 
in allen Teilen zierlicher und sehlankcr aus ais die zweite, dereń Wuchs 
nicht nur bober ist, sondern aucb in die, Breite geht. Die sichersten 
Lnterscheidungsincrkinale weisen Bliiten und Friichte auf.

Zalil der auBcren Hiill-
blatter ........................

GroBe der Friichte . , 
Bewehrung des AuBen- 
randes dei Frucht an 
der Ansatzstelle der 
Grannen ....................

A rt A:

5- -8
2,5 : 7 mm

keine oder eine bis 
drei riickwarts ge- 
gerichtete Borsten

Art B:

12 -15 
4 : 8 mm

von der Ansatzstelle 
der Grannen aus ein 
Achte] bis ein Viertel 
des AuBenrandes mit 
riickwarts gerichteten 
Borsten besetzt

Limie hat die beiden Arten nicht unterschieden. Wedcr die 
Besclireibung von 1753 (Species Plantarum, tome II, S. 832) noch 
die erweiterte von 1764 (Sp. PI., tome II, S. 1166) ist fur eine Trennung 
der Arten geeiguct. In der nachstehenden Wiedergabe seiner Be- 
sclireibung sind die Berichtigungen und Erganzungen von 1764 in 
Klammern hinzugefiigt.

„frondosa Bidens foliis pinnatis serratis (1764 erganzt: linneatis glabris), 
semhlibus ereeto-dislantibus (1764: seminibus erectis), calyribus frondo:.is corollis 
radiatis (1764: calycibus foliosis, caule laevi).

B. conadensis lati/olja, florc lut en. Toiiruef. Inst. 362.
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Chrysanthcmwn cannabinum bidcns virginianum, caule orecto firmo sub- 
ruhente. Moris. lust. 3, p. 17. 6, t. 5, 21.

Habitat in America septentrionali folia ternata aut ex 5 pinnata, supra 
glabra, striata (1764: lincata statt striata), Kerrata. Calyces frondosi; radius in 
corolla brevissimus, saepe mutilatus (1764: Calyces frondosi, Flos flosculosus 
disco conico. Semina non divrrgentia, dimidio tantum angustiora quam longa: 
Aristis dualms, divaricatis. Caulis lacvis, pedunculis folio longiorihus.)“

Linnć hat anscheinend fiit die Erganzungen von 1764 cin Stiick 
der Art B untersucht. „semina diinidio tantum angustiore quam 
longa“  stimmt bei der Art A nur ausnalimsweise (fiir die am Bliiten- 
rande stehenden Samen). ist aber fiir die verhaltnismalJig breiteren 
Samen von B die llegel. Aucb die Bezeichnung JUneata“ fiir die 
Form der Fiederblattclien trifft besser auf B ais auf A zu.

Auflage 4 der Sp. PI. von W il ldenow  (1800, Bd. III, Teil III, 
S. 1718) bringt nur einige belanglose Erweiterungen der Besehreibung 
von 1764.

Eindeutig auf Art B pa!3t die Besehreibung De Candollcs 
(1836, Bd. 5, S. 594), weil er die Bewehrung des FruchtrandeS von 
Art B genau besebreibt. Er hat aber nicht erkannt, daG zwci Arten vor- 
lagen, sondern nur das nacb seiner Ansiclit kraftigere Stiick untersucht.

D ebrav  (1938) hat sieli bemiilit, die Ansichten der nordamerika- 
nischen Florenverfasser jener Zeit zusammenzufassen. Sie ltaben zu 
einer Klarung der Frage niclits beigetragen, sie teilweise sogar dureb 
mehr oder weniger groBe Oberflachlichkeit eher verwirrt.

Erst 1899 haben Groene und unabhiingig von ihm Wiegand 
die bciden Arten untcr«chiedcn. Greene gab der Art A den Namen 
Bidcns frondosa L. Er versuclite in nicht recht iiberzeugender Weise 
mit Hilfe alter Autoren nacbzuweiscn dali l . inne mit B. frondosa 
nur die oben ais Art A bezcichnetc Art gemeint haben konne. Die 
Art B beschrieb er neu ais Bidcns migała. Seine Besehreibung ist 
aber unrollkommm. weil die wesentlichsten Unterscliiede im Bliiten- 
und Fruclitbau nicht erwahnt (>rden.

Wiegand & \rbeit erschien wenige Wochen spater. Er sehloB 
aus den Angaben Linnes. dafi B. frondosa L. die kraftigeie Art scin 
miisse und nannte infolgedessen nicht wie Greene die Art A, sondern 
die Art B Bidcns frondosa L. Die An A beschrieb er neu ais Ii. rnclann- 
carpns■ Seine Bcschreibungen beider Arten sind wesentlich genauer 
und besser ais diejenigen Greenes. Da seine Aibeit in Europa bald 
bekannt wurde, tauften Ascherson und andere die bisher ais B. 
frondosns L. bekannt gewordene Art in B. mclanocarjms Wieg. um.
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Sherff  (1937, S. 242) untorsuchte die Belegstiicke Linnćs und 
seines Zeitgenossen \ail lant  fur Ii. frondosa L. Er stelltc fest, dali 
beide Arten vorhanden waren, die Art A mit, die Art B ohne Begleit- 
zettel, und schlieBt daraus, daB die Art A Linnes B. frondosa sei.

Zum gleichen Ergebnis korarat Debray  (1938), der die Angaben 
Sherffs naehpriifen und erweitern konnte.

Danach ist Linnes Bidcns frondosa von 1753 wahrscheinlich 
unsere Art A. dagegen seine B. frondosa von 1764 und W i l ldcnow s  
B. frondosa von 1800 wahrscbeirdich nicht sondern B. De Can- 
dolles B. frondosa L. von 1836 ist Art B. Wiegauds  B. melano- 
corpas ist Synonym von B. frondosa. L. von 1753.

Wer den Werl des ISamens von einer brauchbaren Beschrcibung 
abhangig macht, wird aucli jctzt den Namen B. melanocarpus Wieg. 
vorziehen. der im deutschen Sprachgebiet vornehmlicb dureh Hegis 
Flora von Mitteleuropa allgemein bekannt wurde. Es erscheint aber 
zweckmaBig, ihn dureh B. frondosns L. zu ersetzen, um zu einer Lber- 
einstimmung mit der Monographie Sherffs zn kominen.

Sherf f  betraehtet nach dem Yorgehen Linnes das Wort Bidcns 
ais weiblich und bezieht sieli a uf eine AuBerung von Brirjuet und 
Cavall ier  in FI. Alp. Marit. VI (1917), S. 215, Fufinote 1: „L im ie  
Sp. ed. 1, p. 831 (1753) a introduit dans la nomenclature botanique 
moderne un nom generiquc feminin. Independamment du fait que 
les lioms de genre peuvent etre arliitraires (Rćgles nomencl. art. 24), 
les termes bidcns, tridens, etc., etaienl employes en latin non seulement 
comme substantifs masculins, mais aussi eomme adjectifs: Bidcns 
(sous-entendu Herba) tripartila est donc correct, menie au point de 
vue du purisme. qui n’est pas le nótre. Les expressions Bidcns tri- 
partitus, cernuns etc., doivent etre rejetees.“

Diese Begriindung zwingt nicht dazu, den in Deutschland iib- 
lichen Gebrauch des Wortes Bidcns ais mannliehes Dingwort auf- 
zugeben. Es wird auch niemanden einfallen, das Wort Zweizahn in 
„die Zweizahnige“  (Pflanze) umzuwandeln, obwohl das Wort Zwei
zahn nur eine geistlosc Cbersetzung eines Wortes darstellt, das nicht 
zu den gliicklichen INamensschopfungen des genialen Schweden gehort. 
Das deutsche „HosenbeiBer“  ist lebensnaher, treffender, volkstiim- 
licher, wenn auch etwas tlerber es kann nicht jetle Pflanze „VergiB- 
meinnicht“ heiBen — ais das Studierstubenwort „Zweizahn“ , das so 
sehr an Hci bar und Lupę erinnert. Dci „Hosenbei8er,,‘' paBt auch 
ohne weiteres den vier- und dreizahnigen Zweizahnen.
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l)a ISBid&iSt pondowi* L. und li. rulyatus Greene in Deutschland 
yorkommen, erscheint es angebracht, die im Hegi vorhandene Be- 

nj> von Bidens frondosus L. zu erweitern:
Pflanze einjahrig, kahl. rispig verzweigt, 0,10 1,20, sellen

bis 2 ni lioch, Wuchs schlank, zierlich; Stengel kantig, gerieft, kald 
oder besonders oberhalb der Knoten zerstreut behaart, mcist purpur- 
violett iibekloufen. I aubblattci mit dunnem. 1 -  C cm langem un- 
gefliigoltem Stiel, ein- bis zweipaarig gebedert, die Fiedcrblattchen 
lanzettlich bis eilanzottlich, rasch in den diinnen ungeflugclten, bei 
dem oberen Ficderpaai meist sehr kurzeń Stiel versehmalert, scharf 
und ziemlich gleichmaBig gesiigt, diinnhautig, oben meist kahl, unter- 
seits zerstreut und kurz behaart, Rand oft, besonders nach dcm Blatt- 
grunde zu, mit kurzeń "Wimperharchen besetzt; das Endblattchen 
meist gro Ber ais die seitenstandigen; niclit selten i  purpur-violett 
iiberlaufen; JNerven zahlreicb und genahert. Blutenkopfc einzeln, 
aufrecbt und dz lang gcsticlt; beim Aufbliihen rund 1 cm breit und 
6 -8 mm hoch, bei dci Bcifc halbkugelig, meist 15—20 min breit 
und zwei Drittel so hoch. Hiillblatter zweireihig, die inneren ciformig 
oder eiformig-lanzettlich. oben abgerundct oder kurz zugespitzt; 
Mittelfeld dunkel durch eng gereihtc schmale braune Strcifen, Rand 
hcllcr, gelblich oder griinlick. 6 8 mm lang. AuBere Hiillblatter 6 -  8,
selten bis 10, griin, laubblattahnlich, lincalisch oder spatelformig, 
meist das Korbchen nur wenig iiberragcnd, doch auch mehrfacli so 
lang. oft am Grunde gewimpert, weniger haufig am oberen Teil ge- 
ziihnt. Spreuschuppen so lang wie die Blirten, linealisch, durchsiehtig- 
hiiutig, in der Mitte mit 3—5 feinen dunklcn, parallelen Linien.

Rohrenbliiten gelb, fiinflappig. Zungenbliiten uicht beobachtet.
Friiehte 40 60, von auBen nach innen sehmaler und langci

werdend, flach, die inneren meist etwas rinnenfóimig, im Umrifl keil- 
forinig, die aufleren 5 6 mm lang und bis 3 mm breit, die inneren
8- 10 mm lang und 1,7—2,5 mm breit, auf der Mitte beidei Seiten 
ein kraftiger Langsnerv. Oberflache bei dei Reifc meist dichl mit 
Hbckern und sehr feinen, hellen, vorwarts gerichteten Hiirchen be
setzt. am Rande mit feinen, vorwarts gerichteten Wiinpern, nur an 
der Ansatzstclle der Granne cinzelnc abwarts gerichtete Boi sten. 
Farbę braun-schwarzlich, aber auch heller gran- oder griin-braunlieh. 
Grannen 2 (ais seltene Ausnahme 3), \'s— %  so lang wie die Fracht, 
gleichlaufend aufwarts gerichtet oder ein wenig auseinandergehend, 
aus starkerem Grunde sich verschmalemd, mit abwaits gerichteten
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Hakchen bewchrt. Beginn der Bliitezeit (nur bei rlieinischcn Pflanzen 
beobachtet) Mitte August, Ende dar Entwicklung Ende September 
und Anfang Oktober.

Wiegand schrcibt (1899, S. 408), daB die Art auBerordentlicli 
verandcrlich sei. Damit meint er indcs nur Standortsformen. L in 
solcho handelt es sich aucb bei den Formen, die Lebinann (1910. 
S. 72 73) beschrieb: (. ramosus, simplex, pałudosus und silcatims.
subf. pumilus, gracilis, TYunsdiranus, rlati.or und normalc. Sie sind 
groBtenteils im Hegi wiedergegeben worden. Leh uiann selbst ^cheint 
die aufgestellten Typen nur ais Wuchs- oder Standortsforineu he- 
wertet zu baben. Schalow (1924, S. 43) nennt sie „belanglose Stand- 
ortsformen“ . Sherff ,  der die Arbeit Lehmanns nicht sah, lehnt die 
ihm bekanntgewordenen Formen parnila und simplcx ais Kiimmer- 
formen ohne jeden systematiscben Wert ab (Sherff ,  1937. S. 236 
bis 237, Fufinote).— Eine Bemerkung Lehmanns,  daB die i.paludosus 
sehr leicht mit einer niedrigen Form von B. tripnrlilus zu verweebseln 
sei, gab wohl den AnlaB zu der Angabe im Hegi (Bd. VI, S. 520): 
„Zwergformen von B. triparlilus und B. mdcmocarpus sind vonein- 
ander schwer zu unterscheiden.“  Damit stimmen die Beobachtungen 
des Verfs. an einigen Ilundert Zwergpflanzchen beider Artcn nicht 
ubcrein. 11. frondosus war in jedem Falle auf den ersten Bliek (aucli 
vor der Bliite) an Blattstiel und Blattform zu erkenncn. Aueh die 
Lehmannsche Zeichnung der f. paludos‘iis zeigt den langen un- 
gefliigelten Blattstiel von B. frondosus.

Sehwierigkeiten konnte allein die Kreuzung mit B. tripartilus 
machen. die von Jeanjean an den Ulern der Garonne zwisclien den 
Eltern ontdeckt und von D ebray  ais Bidcns Garumnnr Jeanjean 
et Debray beschrieben wurde (Debray 1938, S. 18-— 21). Die be- 
sehiiebenen Pllanzen kamen bald dem einen. bald dem anderen Elter 
nahe. — Kreuzungen der Art scheinen sehr selten vorzukommen. 
Uber den Insektenbeflug liegt eine Mitteilung von Meehan vor 
(Proe. Acatl. INat. Sei. Phila. 1891, 271. 1891; wiedergegeben in 
Sherff ,  1937. S. 28), wonach er in zweijahrigei Beobaohtung von 
B. frondosus keinerlei Insektenbesuch festgestellt habe. -— In mehr- 
wochigen Beobachtungen bei gutem Flugwetter zabite der Verf. an 
B. f  rondosus ein Erdhummelmannchen, eine Wildbiene von 4 mm 
Lange, zwei Fliegen (dagegen Massenbeflug von B. pilosus var. 
radiatus durch Honigbienen,\Vildbienen, Hummeln). Durch Pergamin- 
beutel vor Beflug gesicherte Bliiten frucliteten regclmaBig. —
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Aschprson (1896, S. LVIII) berichtct von Pflanzen des Stand- 
ortes Klein-Paaren, daB sie „auBer dureh die Breite ihrer 
Blattchen auch dureh ihre hellere reine griine Farbe“  sich aus- 
zeichneten und darin einer im Botanischen Garten Berlin auf- 
gegangenen Gruppe von Pflanzen gleichen. Im Schlesischen Herbar 
liegen eine Anzahl Pflanzen, die an verschiedenen Stellen des 
NeiBeufers gesainmelt wurden und dieselben Merkmale aufweisen. 
Nach Schalow (brieflich) handelt es sich ausschlieBlich nm Formen 
giinstiger Standorte. Im llheinlande konnten diese Formen bisher 
auch an „fetten Standorten“ nicht bcobachtet werden! — Schalow 
(1924, S. 43) berichtet iiber Vergrunungen von Bliiten. Die Belege 
liegen im Schlesischen Herbar. Die Pflanzen sind dichtwiichsig; die 
Bliiten fallen dureh die verlangerten Griffel und Narben auf; die 
Grannen sind weich, die Ilakenborsten verkiimmert oder nur an der 
Spitze vorhanden. Dariiber hinaus berichtet Schalow iiber die Um- 
wandlung von Grannen in kleine griine Blattchen. — Die Ursache 
der MiBliildung ist nicht bekamit.

Das amerikanisehe Verbreituxigsgebiet von Bidens frondosus er- 
streckt sich iiber 20 Breitengrade. Die Nordgrenze geht iiber Neu- 
Fundland, Quebee, Ontario, Manitoba, Siid-Saskatchewan bis zum 
Staate Washington an der Kiistc des Stillen Ozeans. Sie halt sich 
annahernd an den 50. Breitengrad. Im Siidcn bildet der 30. Breiten- 
grad die ungefahre Grenze. Im Osten wird der Grad mit sparlichen 
Vorkoinmen in Florida iiberschritten, im Westen nicht erreieht. Von 
Texas aus biegt die Grenze in nordwestlicher Richtung naeh Colorado 
aus — - umgeht also die Trockengebiete Mexikos und Arizonas — und 
erreieht in Kalifornien den Stillen Ozean. In Colorado wurde die 
Art in 1800 in Meeresholie gesammelt.

Das Schwergewicht der Vcrbreitung liegt im Osten Nord- 
Amcrikas, nicht nur dasjenige unserer Art, sondern derFrondusa- 
comuita-Gruppe in der Sektion der Blalycarpcac DC. (B. diseoideus,
B. frondosus, B. rtdgaius, B. r.omostts, B. eonnalus, B. hctcrodoxd). Die 
wenigen Formen von B. frondosus stainnfen ebenfalls aus dem Osten 
(var. anomahis, pallidus, stenodontus). Nur die var. anomalus, die 
wohł nur einen Riickschlag darstellt, hat in Iowa-Kansas-Nebraska 
ein zweites Verbreitungsgebiet, dessen Zusammenhang mit dem Vor- 
kominen im atlantischen Kiistengebiet unsicher ist.

Es begt nahe, das Entstehungsgebiet ebenfalls im Osten zu 
sueben. Im Gegensatz zu B. cermms, der die nordliche Halbkugel

K c d d f ,  Repertorium, Beiheft C X X X I. 4
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rundum besiedeln konnte, blieben die genannten Arten auf Amerika 
beschrankt und bildeten dort die Gegenpole zu den altweltlichen 
B. triparlitus und B. radiatus. In B. cernuus diirfen wir die alteste 
lebende Art der Platycarpeae sehen: sie war schon vorhanden, ais 
die Landverbindung nach Eurasien noch inoglicli war. Die iibrigen 
sind wahrscheinlich erst entstanden, ais die atlantische Spalte und die 
Vereisung im Norden den Weg abriegelten. Fossile Fundę, die das 
Gegenteil beweisen konnten, sind nicht bekanntgeworden.

Wie stark die heutige weite Streu von B. frondosus uber ganz 
Nordamerika mit der Westwanderung der weifien Ansiedler und dem 
neuzeitlichen Verkehr ursachlieh zusammenhangt, wird kaum fest- 
zustellen sein.

Uber die Standorte der Art in Nordamerika berichtet Wiegand 
(1899, S. 406): „Sie zieht gewbhnliche fette Boden vor und bildet 
wahrend der Herbstmonate einen betrachtlichen Teil der Vegetation 
an Strabcnrandem, anf wusten Pliitzen und an den Ufern von Flussen 
und Weihern.“ Sherff  verzichtet in der Monograpliie auf eine Dar- 
stellung der Standortsverhaltnisse, gibt aber den Wortlaut der Scheden 
seiner untersuchten Herbarbelege wieder. Darin wird hin und wieder 
der Standort genannt. In 29 von 28 Fallen ist der Standorl feucht: 
Ufer von Graben, Bachen, Flussen, Seen, Teiehen, dazu koinmen 
Siiinpfe mancher Art. Zweiinal werden Gebiische genannt, d. h. 
Br ii che oder amnoorige Stellen mit lichtein Gebiisch. Einmal wird 
Schutt, ein anderes Mai ein Bauemhof ais Fundort angegeben. —- 
Mohr (1901, S. 807) nennt ais Standort fur Alabama „Tiefliegende, 
fruchtbare Boden, Feldrander“ und bezeiehnet die Art ais „Gemeines 
schadliches Unkraut“ .

Verbreitung und Standorte erleichtern die Verschleppung. Uber 
die Uberfahrt nach Europa ist niehts Sicheres bekanntgeworden. 
Die alteste Nachriclit iiber ein Vorkommen in Europa stamint aus 
dem Botanischen Garten von Montpellier. Nach Thellung  (1911/12, 
S. 513 u. 594) war die Pflanze bereits 1762 in dem Garten eingcburgert. 
Sie scheint aber den Umkreis Montpelliers nicht uberschritten zu 
liaben (s. die Kartę). Ascherson erwahnt 1896 Stiicke, die „unter 
falschem Namen“  im Berliner Botanischen Garten aufgegangen waren. 
Es ist anzunehraen, dali die durch Aschersons  Arbeiten Modę ge- 
wordene Pflanze durch Sainenaustausch von Garten zu Garten 
wanderte; nachgewiesen wurde es nicht. Nur Sehalow berichtet 
(1924, S. 41), dali sie im Botanischen Garten Breslau vorkam; seit
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wann, war nicht zu erfahren. — Die Art ihrer Wanderung ist ge- 
eignet, die Spuren der Herkunft zu verwischen; die These von den 
Botanisehen Garten ais Einfallstore findet dureh das Bild der heutigen 
Verbreitung keine Stiitze.

D ebray  (1938, S. 17) verinutet, daB die Art ais Verunreinigung 
von Gctreide oder init der Yerpackung irgendwelcher Waren den 
Ozean iiberijuert hatte. Mohr gab bei der obigen Mitteilung nicht 
an, ob sic ais Unkraut von Getreide- oder Hackfruehtfeldern vor- 
kommt. Ilire Bliitezeit fallt nach Wiegand (1899, S. 407) im ost- 
lichen Nordamerika in die Zeit vom 15. August bis 25. September. 
Die Keife der Fruchte findet also spat stan. Die Eignung ais Getreide- 
unkraut wird dadureh fraglich auch tur Sommergetreide. Nach 
Deutschland wurde vornehmlieh Weizen und Mais ausgefiihrt, weniger 
Negerhirse fur Futterzwecke. Es ist kein Fali bekanntgeworden, 
der auf eine Einschleppung mit diesen Getreidcarten schlieBen lieRe. 
Die Pllanze fehlt auch in den Listen der — allerdings vorwiegend 
iropischen — Olfruchtbegleiter, obwohl Baumwollsamen aus den 
Siidstaaten und Leinsamen aus dem amerikanischen Verbreitungs- 
gebiet der Art eingefiihrt worden sind. — Im „Bidentetum pilosii“ 
der Wollkaminereien suchen wir die Art ebcnfalls vergeblich, weil 
die Wolle nicht aus Nordamerika stammt. Nach Schalow (brieflieli 
6. 2. 41) ist die Pflanze zwar von Franke auf dem Hofe einer Spinnerei 
im Neifiegebiet beobachtct worden. Fiedler  beobachtete sie in 
gioller Menge auf dem Gelande der Leipziger Wollkammerei zu 
Plagwitz. Ohne nahere Angaben iiber die Begleitpflanzen, die Her
kunft der Wolle, den Zeitpunkt des Auftreteus vor oder nach dem 
Erscheinen der Art in dem Florengebiet sind diese Fundę ais Bcweis 
fur eine amerikanisehe Herkunft der Samen ebenso wenig zu ge- 
brauchen wie etwa Zschackes  Fund auf dcm Gelande der Cunyschen 
Zuckerfabrik in Dernburg a. d. Saale oder Zimmermanns Ent- 
deckung der Art auf dem Hof des Proviantamtex in Mannheim.

Den hochsten Grad der Wahrseheinlichkeit hat wohl As cl iersons 
Ansicht (1896. S. LVIII), daB der Same mit irgendwelchen Ausfuhr- 
waren, die in ihrer \erpackung an amerikanischen FluBufern lagerte, 
nach Europa gekommen sei. Fur eine derartige Kolie ais blinder 
Passagier ist der Same ja vorherbestimmt. Einige Pflanzen, die 
Debray  auf einer Entladestelle von Ubcrseedampfern an der unteren 
Seine bei Le Havre fand, an einer Stelle, an der er seit 15 Jabren

4*
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eingeschleppte Pflanzen beobachtete, sind vielleicht' erste Absaat 
amcrikanischen Saatguts gcweseri.

Die heutigc Verbreitung laBt mit ziemlicher Sicherheit auf 
mehrere europaische Einfallstore schlieBen. Nur das Gebiet von der 
Seine bis zur Weichsel erlaubt wegen der zahlreicben Querverbin- 
dungen die Annahme eines Ursprungsherdes.

In den meisten Fallen war die Pflanze sehon eingebiirgcrt. ehe 
sie gesammelt oder beobachtet wurde.

1834 wurde sie auf Sizilicn boi Palermo von Parła tore entdeckt, 
15 Jahre spater von Caruel bei Florenz (Att i ,  Soc. It. sc. nat. IX, 
S. 449—450 [1867]).

Das Herbar der Universitat Coimbra enthalt ais altesten portu- 
giesischen Fund ein 1877 bei Figueira da Foz gesainmeltes Stiick 
(Dr. Fernandes  briefl.).

In Deutschland wurde sie zuerst von Plottner 1894 bei 
Rathenow gesammelt (Ascherson 1899, S. 236).

Der erste franzosische Fund stammt aus dem Garonne-Gebiet: 
1920 von A. Bouchon bei Bassens (Debray,  1938. S. 16), der erste 
niederlandische von den Ufern der aal: 1926 von Kern und 
Reichgelt  in der Nahe von Nymwegen (Nederlandsch Kruidk. Arch. 
1927, S. 152).

Aus Deutschland sind seit denTagen Aschersons  und W a m s -  
tor fs  zahlreiche Neufunde bekanntgeworden. Die Beobachtungen 
verraten aber wenig iiber die Art ihrer Einwanderung ins Binnenland. 
Sie land in Europa die gewohnten Lebensinoglichkeiten und wurde 
so aus dem Ankommling zur Wanderpflanze, sobald sie an einem 
FluBufer oder einem anderen naturlichen Standort FuB gefaBl hatte. 
Sie war nun „iiberall und nirgendwo“ zu crwarten. Die Aufmerksam- 
keil der Adventivpflanzenforschcr richtete sich vorwiegend auf die 
Brennpunkte der Einschleppung freinder Arten, an denen mit Sicher
heit auf lohnende Fundę zu rechnen war. Fur eine sorgfaltige, jahre- 
lang fortgesetzte Beobachtung der an sich wenig verheiBungsvollen 
FluB- und Kanalufer fehlten die Krafte. Fast alle Fundę sind Ge- 
legenheitsfunde, bei denen niclit einmal der Zeitpunkt. geschweige 
die Art dei Einschleppung festzustellen war. \̂  ir konnen aus der 
Streu der Vorkommen schlieBen, daB die Wanderung fluBaufwrarts 
mit Hilfe der FluBschiflahrt in rnehr oder weniger groBen Sehritten 
vor sich ging, von Haltestelle zu Haltestclle. Wer einmal beobachtete, 
wie die auf einen Dampfer wartenden Fahrgaste ain Ufersauine hin-
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und herwandern, wird geneigt sein, dein Personenverkehr einen ebenso 
grofien Anteil an der Befordcrung der ,.HosenbeiBerfruchte“  zuzu- 
schreiben wie dem Frachtverkehr. Die Besiedlung der Zwischen- 
strecken geschah vorwiegend mit Hilfe der Stromung. Mit Sicherheit 
liiBt sich die Beteiligung des Winterhochwassers feststellen: Von allen 
deutschen Fliissen liegen Beobachtungen vor iiber die Bindung der 
Art an die Hochwasserlinie. Das WinterhocliwTasser vermag die Sarnen 
auch hin und wieder an Altwasserreste zu tragen, wo die Pflanzen 
vom Sommerhochwasser nicht leicht erfaGt werden konnen. Ver- 
nichtung von Bestiinden durch Sommerhochwasser wird von der 
unteren Elbę geineldet (Kantor Haberland-Gartow, briefk), von der 
Oder (Schalow,  briefl.) und wurde vom Verf. an der Sieg beobachtet. 
— An den Kanalen, die nicht inehr zu den Fliefigewassern gerechnet 
werden konnen, ist die Pflanze auf schrittweise Wanderung oder auf 
die Hilfe von Mensch und Tier angewiesen, die nach der Fruchtreife 
den Ufersaum durehstreifen. Ascherson betont uoch ihre strenge 
Bindung an die Schiffahrtswege; die wenigen Ausnahinen bestatigten 
damals die Regel. Auch heute wird nook berichtet, so von Da linkę 
fur das Gebiet der Elde, dali die Art sich nicht von den Schiflahrts- 
wegen entferne. Die enge Bindung an SchiffahrtsstraGen in Gebieten, 
die auch an anderen Stellen Lebensmoglichkeiten fur die Art be- 
sitzen, scheint auf eine verlialtnismaGig jwnge Ansiedlung hinzu- 
weisen. Anderswo isl die Pflanze abseits der Schiffahrtswege an still- 
stehenden und Flieflgewassern so oft angetroffen worden. dali wir 
genoligt sind, den Wasservogeln eine Mitwirkung an der Samen- 
beforderting zuzugestehen. Wir iniissen uns auch hier mil Indizien- 
beweisen begniigen. Im Beobachtungsgebiet des Verfs. erschien sie 
mehrfaeh an abgelegenen, wenig von Menschen, aber haufig von 
zigeunerndem Wassergeflugel aufgesuchten kleinen Wasserflaclien, an 
denen im Laufe der Beobachtungsjahre bereits andere Sumpf- und 
Wasserp(lalizen aufgetaucht waren, die friiher den Stellen fehlten. 
Die Beobachtungen Mi lit zer s an kleinen Gewassern der Oberlausitz 
sind ahnlieh. Die Verschleppung mit Landverkehrsmitteln spiclt 
eine geringe Rolle. Sie wurde beobachtet auf Bahnliofcn in Schlesien, 
ain Posthaus bei Lcnzen (Westpreuflen), an Wegen und Mauern im 
Elbgebiet, in einer Kiesgrube Schleswig-Holsteins, auf Emscher- 
mergel und auf eiuem Miillabladeplatz iin Ruhrgebiet und bei Koln; 
auch der schon er wahnie Fund Ziminerinanns in Mannheim rechnet 
vielleicht liierhin.
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Die wichtigsten und natiirlichsten Standorte sind die Schlamm- 
flachen des Bidentetum tripartitum. L ibbert  nemu H. frondoaus 
fur das markisehe Odertal (L. 1938. S. 12) ais Cbarakterart an erster 
Stelle, noeh vor dem heimischen Ti. tripartiłus. Zum Bidentetum 
konnen wir auch die Vorkommen der liidcns- Arten in den Steinfugen 
neuzeitlicher. nicht zementierter Uferbefcstigungen reclinen. A de 
(briell.) berichtet von Massenvorkommen unserer Art an den Stein- 
dammcn des Mains. Im 1 rferpflaster verschlammter Bache ist H. tri- 
partitns — meist in Gesellsehaft von T̂ thjijoiiii m ht/dropiper — eine 
gewohnliclie Erscheinung; 13. frondosus wurde voin Verf. im Ober- 
bergischen einmal dazwischen gefunden.

Beziehungen zum Bidentetum tripart i t i  verraten auch die 
vorwiegend Norddeutschland eigenen Standorte der Art auf lagernden 
FloBholzern. Die Kiefernstamme liegen oft jahrelang im Wasser, bis 
sie in das Sagewerk wandern. In dein schlammigen Genist, das 
zwischen den Holzern abgclagert wird, gedeihen einheimische wie 
fremde Bidens-Arten. Die Wurzeln greifen oft unter die Rindenteile. 
Die FloBholzer ersetzen am Ufcr unserer ,.zivilisierten“ Fliisse die 
angetriebenen Hblzer der Frlandschaft.

Die Moglichkeit fiir die Ausbildung eines B identetum  tri- 
part i tum sind an rielen FluBlaufen dureh Flerbefestigungen sehr 
eingeschrankt worden. An den kiinstliehen Wasserstrafień felilten sie 
von vomherein. Aus den oben angedeuteten amerikanischen Stand- 
orten lafit sieh sehon ersehen, dafi unsere Art nicht vnn den Sclilamm- 
stellen abbangig ist. Schalow (1924, S. 42) berichtet aus dem Oder- 
gebiet: „Hinsichtlieh des Standortes ist fi. mrlanocarpus nicht 
wahlerisch. Er beschrankt sieh nicht blofi auf die sandigeu und 
schlammigen Uferstellen, auch an hoher gelegenen und dichter be- 
wachsenen Standorten vermag er sieh zu behaupten. Dureh diclites 
Buschwerk arbeitet er sieh hindureh und begniigt sieh mit dem 
sparliclien Boden, der sieh zwischen den Steinen der Buhnen an- 
gesammelt hat. Marichmal bild<‘t er groBe zusammenhangende Be- 
stande, zwischen denen sieh schwerlich andere Pflanzen halten konnen.“

An viclen Kanalen, stehenden Gewassern und regulierten Fliissen 
werden auch die anderen Ufergesellschaften oft nur dureh einen sehr 
schmalen Saum angedeutet, mit dem li. fr&ndosus dann vorlieb 
nehmen mufi. Sind die Gesellsehaften besser ausgebildet, dann kommt 
das li. frondosus zugute. Der hohe, sehlanke Wuehs, der auf stiek- 
stoflfreichen, lockeren feuchten Boden und hei Einzelstand bis 2 m
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erreichen kann, erleichtert ihr die Anpassung. Holzfu/3 (briefl.) be- 
richtet iiber iippiges Wachstum der Art im Rohrgiirtel des Glambeck- 
und Barinsces. Der Verf. sah sie nur an sołehen Stellen in Gesell- 
schaften des Rohrichts hineindringen, an denen der zeitweilig niedere 
Wasserstand die Keimung der Samen ermoglichte. Auch beim Weiden- 
gebiisch scheint es sich vor\viegend uin lichte Stellen der Ubergangs- 
zone zu handeln, in denen die ausdauernden Arten der Gebiische nicbt 
imstande sind, die Keimung einjahriger Arten zu unterdriicken. — 
Nach Prinz (1933, S. 114) ist sie in der Gegend von Tetschen in 
„montane Verbande“ eingedrungen. Er nennt ais Begleitpflanzen 
Anmcus Prenanth.es, Petasiles nlbus, Kibes alpinum. - - Fiedler  traf 
sie in der Nahe von Dessau auf Waldwcgen in ahnlicher Weise auf- 
treten wie die Wanderbinse Juncns tenuis. Ob man in snlchen Sonder- 
lallen von Verzahnung, Durchdringung, Ubergangen zwischen dem 
Bidentetum und anderen Gesellscbaften, von unentwickelten Zu- 
standen des Bidentetums spricht oder die Art ais Begleiter der je- 
weiligen anderen Gesellschaft auffaBt — soweit eine erkennbar ist —, 
hiingt vom soziologischen Glaubensbekenntnis des Beobachters ab. 
Vor der pllanzensoziologischen Festlegung einer Arl nach der Cha- 
rakterartenlelire miiBte ihr Verhalten in ihrem ganzen Verbrcitungs- 
gebiet gut bekannt sein. Das Bidentetum tripartitum ist gemessen 
an der Gesamtverbreitung von Bidens triparlitus auf einer sehr 
schmalen Be«bacht»mgsgrundlage aufgebaut worden. Auch wenn 
wir den Narnen ais Symbol auffassen, wird es schwer moglich sein, 
die Ainerikaner zu veranlassen, ihre okologisch gleiche aber von 
anderen Arten gebildete Bidens- Gesellschaft nach einer altweltlichen 
Art zu benennen.

Aseherson vermutet (1898, S. 92), dali die amerikanischen 
Arten die einheimischen B. triparlihis und B. ccrnuus zu verdrangen 
schienen wie die Wanderratte die Hausratte. ( l legi  ubernahin diesen 
Vergleich fiir Bidens connalus ohne Quellenangabe; P. Fournier 
[1923, S. 826], der ahnliehe Beobachtungen an B. eonnatus in Saint- 
Dizier machte, nennt Hegi ais geistigen Urheber des Vergleichs.) Ein 
experiinenteller Nachweis steht noch aus; die gleiche Erscheinung 
wird aber aus dem Oder- und Elbgebiet gemeldet. So schreibt Giese- 
Magdeburg (briefl. 13.2.41): „1936 war B. melanocarpns ain Elb- 
ufer von Magdeburgs Umgebung schon massenhaft vorhanden, oft 
die diirftigsten Platze an Uferbauten, Buhnen einnehmend und darin 
B. cemnns und B. tnpartitus uberlegen, die etwas hohere Anspriiche
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an den Wohnplatz stełłen. Beide letzteren Arten sind von B. rnelano- 
carpus sehr zuruckgedrangt. B- r.eriuma schon bei Magdeburg (einst 
haufig!) verschwunden, B- tripartitus oft noch mit B- melanoearpus 
zusammenwachsend, aber iiberall abnehmend.“ Her mann-Bernburg 
(briefl. 4.12.40):  „Bidms f rond i mus bal den einheimischen B. tri- 
parlitus sehr zuruckgedrangt; von 100 Bidens-Stucken sind mindestens 
90 B. frondosus.“  An der Agger bei Wiehłmiinden war das Verhaltnis 
ahnlich.

Zusammenste llung der bekann tge wordeneu Fundę 
von B. f rondasus

1. Deutschłand
W eichse lgeb iet :  „An den Weicliselufern bis Ciechocinek“ , 

P. Graebner 1897, Ascherson 1897, S. L X X X IX . Auf den 
Graebnerschen Fund bezieht sich wobl die Angabe Szafers und 
Kulczyńskis  in der Rośliny Polski* (1924, S. 618): „Bei uns sełten 
verwildert auf AIIuvium an der unteren Weicbsel (bei Ciechocinek 
nach Osten).“ D ebray  (1938, S. 15) gibt den Wortlaut des polnischen 
Textes etwas anders wieder: „Cous inferieur de la vistule, qu’il 
remonte jusqu’a Ciecho-Cinek“  und zeichnet darauf auf seiner Kartę 
(1938, S. 6) den Unterlauf der Weicbsel ais geschlossenes Yerbreitung - 
gebiet. „Am Posthaus bei I.enzen (Elbinger Hohe), P. Graebner 
1897 (Ascherson  1897, S. XC).

Odergeb iet :
Pommern:  Auberhalb der Oder bei Stralsund am Frankenteich 

(HolzfuB 1937, S. 126, nach eiriem Herbarstiick W inkelmanns;  
HolzfuB,  briefl.). Bei Treptow an der Rega, bei Norenberg im Guell- 
gebiet der Ihna; an der Peene bei \K olgast, auf Usedom bei Swine- 
miinde, auf Wollin bei Misdroy und Wollin, an der Dievenow bei 
Kammin; am Siidufer des Ilaffs bei Neuwarp und Uckermiinde; an 
der IJcker bei Pasewalk; am Papenwasser bei Kojjitz und Stepenitz; 
am Dammschen See bei Lubzin und Altdamm; am ostlichen 
Oderufer und ihren Nebengewassern zwischen Altdamm, Greifen- 
liagen und 1'iddiehow an zahlreichen Stellen; am Westuhr der Oder 
bei Ziegenort, Piilitz, Messentlun, Scholwin, Kratzwick, am Barmsee, 
Glambecksee, bei Gotzlow, Frauendorf, Stettin, Poinmerensdorf, 
Giistow, Kurów, Niederzahden, Schillersdorf, Sckoningen, Mescherin, 
Gartz. — „AuBerdem an vielen anderen Stellen weiterab von der
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Oder, besonders ostlich, aber wegen des haufigen Vorkommens in 
den letzten 10 Jabren nicbl melir aufgezeichnet“ (HolzfuR, brieil. 
29. 11. 1940).

Mark: Werbellin-See bei Joaehimsthal, W a rn s tor f  1896 
(Aschersun 1896, S. LIV), Oderberg ani See, Holzkamp 1897 
Niederfinow, Ascherson 1897 (Asclierson 1897, S. L X X X IX ). Am 
Oderufer unterhalb Frankfurt, Brand 1896 (Ascherson 1896, 
S. LIV). Konigsberg: Oderufer, Waldkater bei Nieder Kranig; Mittel- 
hovel bei Kiistrin (Libbert  1935, S. 294). „Yon Scbwedt bis Frank
furt an vielen Stellen bei der Oderufer liaulig und oft in Menge; liaulig 
auch an der Warthe, z. B. zwischen Kiistrin und Sonnenburg“ 
(L ibbert ,  briefl. 15. 11. 40). „Bei Lebus, Frankfurt, Aurith, Fiirsten- 
berg (Oder), Neuzelle, Neifiemiindung (Ratzdorf), Lindenheim 
( =  Niemascli-Kleba), Krossen, Himdsbelle, Goskar: an der Neifie 
oberhalb und unterhalb Guben; nórdlicli von Forst“ (La de mann, 
briefl. 14. 11. 1940). 1931 bei Guben von Ladę mann zuerst be-
obachtet (Lademann 1937, S. 22; s. auch Decker 1937 a. S. 47, 
b S. 57). „An der NeiBe bis nacli Muskau" (Decker,  briefl. 2. 12. 
1940), bei Weifiwasser 1934 in Menge an Teicben; bei Muskau im 
Park an Graben um das Scldofl 1937; bei Sagar 1940 im Uferwald 
der Neifte (Militzer,  briefl.).

Schles ien : Sparlich am Oderufer bei Ralisen unterhalb Glogau, 
M. Fiek 1898 (Schles. Ges. vaterl. Kult., Jahresber. LXXVI,  Hb, 
S. 37). Gulirau: Au der Bartsch zwischen Riitzen und Klein Wierse- 
witz, leg. Weidl ich  (Schalow 1934, S. 68 u. 69). Steinau, Mallsch, 
Schalow 1934 (Schube 1924, S. 81). Breslau: liaulig am Stadt- 
graben, am Teicli, am Botanischen Garten, im Scheitniger Park 
(S ch a lo v  1924, S. 41); Breslauer Bahnhofe: Br.-West und Br.-Ost 
vereinzelt, Br.-Odertor •sparlich (Meyer 1930. S. 113). mehrlaeb auf 
Scliuttplatzen (Schalow 1931, S. 111); zwischen Tschirne und 
Rattwilz mit vergriinten Bliiten (Schalow 1924, S. 43); an der 
Weide bei Protsch und Weide, am Juliusburger Wasser bei Sakrau, 
Schalow 1937 (Schalow briefl.). An der Ohle bei Tschechnilz recht 
haufig (Schalow 1924, S. 41); Ohlau: am Zinnoberteich, Schalow 
1937 (Schalow,  briefl.). Brieg: Mehrfach im Siiden der Stadt 
(Schalow 1931, S. 111), Koppen-Schónauer Kanał, Oderufer bei 
Koppen (Schalow 1934, S. 68 u. 69). Glatzer Neifie bis Schurgast 
(Schalow 1924, S. 41: Schube 1924, S. 81). Grottkau: Neifieufer 
bei Winzenberg (Schalow 1931, S. 111); Neifieufer bei Konradshof
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und Kaundorf, Bielearm ostlich der Stadt; Ziegenhals: Langendorf, 
Fabrik Mautliner, leg. Franke (Schalow 1934, S. 68 u. 69). Oppeln: 
Golschwitz, Schalow 1924 (Schube 1924, S. 81); Oppeln Ostbahnhof 
leg. Schubert (Schalow 1930, S. 131; Meyer 1931, S. 84); Oder- 
ufer bei Zelasno (Schalow 1934, S. 68 u. 69). Cosel: Kandrzin leg. 
Schubert  (Schube 1925, S. 15).

E l b g e b i e t :
Hamburg:  Flofiholz auf der Doven Elbę, J. Schmidt  1896 

und Jaap 1896 (Ascheison  1896, S. LY); Kanał bei Ilammerbrook, 
Jaap 1897 (Ascherson 1897, S. L X X X IX ). „Yielfach von der 
mecklenburgischen Grenze bis Gliickstadt, 1938 in der Kiesgrube 
einer Hamburger Firma bei Hohn unweit Rendsburg" (W. Christian- 
sen, briefl. 18. 11. 1940). „Auf Flofiholz und an Ufern von Lauen- 
burg bis Hamburg" (Prahl 1913, S. 321).

E ldegeb iet :  Ais ncu fiir Mecklenburg entdeckt von W. Dahnke 
1927 in Parchim an der Schleuse und an der Oberelde und in der 
Lewitz an der Eldenschleuse; 1931 an der Unterelde bei Parchim, 
1935 amWockersee; aufierdem bei Neustadt-GIewe und Plan (Dahnke 
1933, S. 27; 1935, S. 31; briefl. 2. 12. 1940). An der Elbę bei Neuhaus, 
Darchau, Gartow. Lenzen (Tiixen briefl. an Scheuei mann). „Im 
Elbholz, auch in llestorf liinter dem Schulgarten" (H aberland sen., 
briefl. 19. 12.40); bei Dómitz (Dahnke 1935, S. 31).

Havel -  Spree-  Gebiet:
IIaveI: Rathenow, P lo t tn er  1894 ais U. Iri/partiiu.s (Ascher-  

son 1899, S. 235); auf Flofiholz, Hiilsen 1896 (Ascherson 1896, 
S. LY). Brandenburg: Oberhavel, Barnewitz  1898; Pawesin: 
Nietersche Ziegelei bei Wachow. K otzde  1898 (Ascherson 1899. 
S. 235). Nauen, Wiesenausstich, Asch e ison  und P iotrowski  1897 
(Ascherson 1897, S. XC). Potsdam, auf Flofiholz am Kiewitt, 
Ascherson und Bufi 1896; nórdlich Potsdam am Weifien See west- 
lich Nedlitz; Klein Paaren in Chausseegraben, Bufi 1896 (Ascherson 
1896, S. LV— LVI). Spandau: Spandauer Schiffahrtskanal zwischen 
Nordhafen und dem Stichkanal unweit Bahnhof Beusselstrafie; 
R. u. O. Schulz und R o t te n b a c h  1896 (Ascherson 1896, S. LVI); 
an der Strafie nach Ruhleben, Bufi 1897 (Ascherson 1897, S. XC); 
Tegel am See, Bufi 1896 (Ascherson 1896. S. LVI). Oranienburg, 
IIavelufer, R o t ten b ac h  1896 (Ascherson 1896, S. LV); Neu- 
ruppin, Warn.storf 1902 (Ascherson und R e t z d o r f  1904, S. 245).
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Spree: Kopenick, R. GroB 1908/09 (Herb. Berlin. Riidersdorf 
ani Kalksee, R oi tenbacli 1896 (Asclierson 1896, S. LV). Schmock- 
witz, arn Beddinsee bis zum Spree-Oderkanal und ihm entlang bis 
zum Wernsdorfer See und bis nahe vor Zeuthen, BuB 1896 (Ascher-  
son 1896, S. LYI). — Spremberg an der Spree und an der Schlaube, 
Decker  1939 (Decker ,  briefl. 2. 11.40). Thumitz, an Teichrandern 
in Mcnge 1934; bei SoIIschwitz 1940 in einem kleinen Trupp an einem 
Graben ueben der Schwarzen Elster (Militzer, briefl. 23. 1. 1941).

E lbgeb ie t :
Magdeburg,  1935 vou W. Giese gefunden, 1936 massenhaft 

am Elbufer in der Umgebung Magdeburgs (W. Giese, briefl. 16. 3. 41).
Saale: Bernl)iirg, vereinzelt an der Saale bei Dobeł. am Annen- 

werder und Ausladeplatz der friiheien Zuckerfabrik, Zschacke  1900 
(Zschacke 1900, S. 108; Ascherson 1900, S. 293); 1906 bereits 
eingebiirgert und zienrlich haufig (Hermann.  1906. S. 116). ,,Jetzt 
sehr haufig, von 100 Bidcns-Pflanzen sind mindestens 90 frondo&us, 
gebt saaleaufwarts mindestens bis Salzmiinde, saaleabwarts bis zui 
Miindung“  (Hermann briefl. 4. 12.40). „Ich glaube bestimmt, daB 
B. frortdosvs bei Halle wachst, aber noch nicht unterschieden wurde 
(Hermann,  briefl. 11. 12.40).

Elster-PleiGe:  In alten Lehmgruben bei Wahren und bei 
Bohlitz-Ehrenberg, A. Lehmann 1903 (Lehmann L910, S. 70ff.). 
Die von Lehmann dort gesammelten „neuen Eormen“ sind durch 
Tausch in viele Sammlungen gekommen. Zwischen Gundorf und 
Liitzschena 1913. in Leipzig am Augustusplatz in Hofgarten 1925, 
im Rosentale (Marienweg) 1935 eine groBe Pflanze, 1937 schon zahl- 
reich, 1936 auf dem Gelande der Leipziger Wollkammerei in groBer 
Menge, 1937 am Damme der Thiiringer Balm nahe der Elsterbriicke 
(O. Fiedler  1938, S. 29). „1939 zahlreich an den Bóschuugen der 
regulierten Luppe westlich von Liitzschena, Ufer der kleinen Luppe 
und der Nahle bei der Thiiringer Balm, Blumenbeete an der Zeppelin- 
briicke, 1940 mehrfach auf Schutt bei Probstheida, iiberałl am Elster- 
Saałe-Kanal zwischen Hafen und Bienitz“ (Fiedler briefl.).

Muldę:  „Bei Dessau an der Muldę und im Gebiet des Kuhnauer 
Sees verbreitet“ (Hermann, briefl. 4. 12. 40). —- „Auffallend viel 
auf Waldwegen bei GroB Kiihnau unweit Dessau"' (Fiedler,  briefl. 
an Scheuermann).

Sachsisches Elbta l :  Dresden im Neusladter Hafen und in 
den Dresden-Loschwitzer Elbbuhnen, St ie fe lhagen 1912 (Wiinsche-
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Sehorler 1919, S. 426). „Haufig im Elbtal von Pirna iiber Dresden- 
Meiflen bis iiber Riesa hinaus; 1916 vc>n S tiefe lh agen  bei Konig- 
stein a. d. Elbę gefunden. Von mir in den Seitentalern der Elbę haufig 
beobachtet, auch im Wesenitztal, Miiglitztal, Weifieritztal, Priefinitz- 
tal; auch im Ródertal, wie im Seifersdorfer Tal tritt er haufig auf“  
(R. Schóne, Leiter der pflanzengeographischen Kartierung Sachsens, 
briefl. 3. 12. 1940; Dahlem, Pflanzengeograph. Kart.-BI. 66). Riesa 
1925, ani Elbhafen, Standort spiiter vernichte1 (Coli rs-Chemnitz 
briefl. an Fiedler-Leipzig). „In der Risaer Gegend ziemlich haufig: 
Hafengebiet, Elbufer, vor allem an der Jahna-Mundung. An der Elbę 
bis Meifien und Strehla beobachtet. Gróditzer Kanał (Fiedler-R iesa 
briefl. an O. F iedler).

B ohm isches E lb g eb ie t : Bei Tetschen am łinken Elbufer und 
Polzen ainrechten Ufer (Prinz 1932, S. 121). Haufig zwischen Boden- 
bacb und Aussig bei Rongstock; in den Nebentalern: im Polzental 
iiber Liebwerda aufwiirts, Laubenschlucht unterhalb Tetschen, im 
Hummelbachtal (Grofipriesen) bis zu den „Drei Miihlen“ nachst 
Binowe; schon im Wittal am hier einmiindenden Baclie (Prinz 1933. 
S. 114). „Weiteres auffiillig es Fortschreiten nicht beobachtet, wohl 
massenhafte \ennehrung innerhalb des besiedelten Neulandes“ 
(P rinz, briefl. 7. 12. 1940). Moldau: Unterhalb Prag mit B. connatus 
(K lug 1934, S. 120).

W esergeb iet: „Fehlt an der Unterweser“  (Dr. P fe iffe r , briefl. 
13. 11. 1940). „Eingebiirgert am Kanał von Schrottinghausen bis 
Hille an verschiedenen Stellen und haufig, 1934. Scheint bei Minden 
noch zu fehlen“ (Schw ier 1937, S. 87).

R h e in g eb ie t :
1925 (S. 56) wieś Selieuerm ann darauf hin. dafl man sich auf 

das Erseheinen der Art gefafit machen konne.
R uhr: Ein Stiick auf dem stadtischen Kehrichtplatz

Dortmund-Huckarde, Selieuerm ann 1929 (B on te 1929, S. 249; 
Selieuerm ann 1929, S. 131). Halde der Zeehe Dortmund-Dorstfeld 
auf Emschermergel (Selieuerm ann und K ruger 1932, S. 124). „Auf 
beiden Platzen alljahrlieb ^  zahlreich beobachtet (S elieuerm ann , 
briefl. 14. 11. 1937).

A gger: Altwasser unterhalb Lohmar eine Pflanze mit Unjza 
elandestina, Sehum aclier 1932; Aggerufer unterhalb Lohmar, 
Raven 1935 (Laven und T hyssen  1938, S. 248); am ersten Standort 
19 Pflanzen, ferner einzeln am Aggerufer bis zur Miindung in die
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Sieg, von dort siegabwarts bis zur Siegmiindung, S chum acher 1937. 
„An der Siegmiindung 1936 zwei Stiick“ (A ndres, briefl. 20. 11. 1937).

1940 ani Stauweiher Wiehlniiinden; 1941 dort rnassenhaft in 
einem 6—12 m breiten dichten Giirtel um das troekenlirgende 
Becken; im Mittelteil fehlend und durch B. triyartitus crsetzt. 
Aggeralnvarts zerstreut ain Aggerufer und an. Rande der Stau
weiher. (Schum acher.)

R h ein : Am Worringer Hafen auf Schlamm mebrfach: bei Rhein- 
kassel 19 Stiick., auf einer Flachę von 100 m Lange mit Ii. (nparlilus:. 
bei Ziindorf 2 Stiick“ (M uller, briefl. 24.11. 1937; F ied ler 1938, 
S. 29, FuBnote). „An der Siegmiindung 1940 sehr verbreitet“ (M uller, 
briefl. 16. 10. 1940). Koln-Siilz nur adventiv in einer Sandgrube 
zwei Stiick (H upke, briefl. 20.11.1937; Hupke 1938, S. 137).

N iederrliein : „In einem Flutgraben bei Wiuneckendorf von 
Frl. G ricke G errits gefunden und mir zugestellt“ (Prof. N ieflen, 
briefl. 1. 12. 1937). Scheint auf einem Bestimmungsirrtum zu be- 
ruhen; das Stiick der Originalpflanze, das der Verf. von Frl. G errits 
erhielt. war B■ iri/parlil/us. „Am Rheinufer an geeigneten Stellcn 
hauflg“ (Th. M iiller. briefl. 19. 10. 1941). Oberbergisches Land: Sieg: 
Wasserwerk der Heilstatte Rosbach, 1938 fiinf Stiick mit B. tripartitvs: 
Schladern, altes Siegbett mit B. cenni us 1939 zwei Stiick, 1940 seclis 
Stiick: 'Wiehltal: Oberwiehl am Weiher der Aehsenfabrik 1940 vier 
Stiick mit B. tripartihlS; Bróltal bei Niederhausen im Pflaster des 
Bachufers 1940 zwei Stiick mit B. Iripartilus. Nachsuche an anderen 
Stellen von Sieg und Broi vergebens; die Talsperren, auf dereń 
Sehlammflaclien in giinstigen Jahren ausgedehnte Bidms-W ieaen enl- 
stehen, konnten in den letzten 10 Jahren nicht mehr untersucht 
werden (Schum acher).

M ain: Rechtes Mainufei oberhalb des Stauwerks Erlabrunn 
unterlialb Veitshóchheim an den neuen Steindammen, S ch eite l 1937; 
rechtes Mainufer zwischen Karlstadt und Gambach in groller Merige 
und am Bahnhof Gambach: linkes Mainufer nur bei der Mainfahre 
zu Harrbach mit B. trvpurtilus, Ade 1940 (A de, briefl. 12. 11. 1940).

O berrhein : „Am Proviantamt dei Mannheimer Kascrne drei 
Exemplare. Am 9. Sepl. 1909 in BIiite“ (Zim mer mann 1912, S. 32). 
„In Baden ais Einwauderer noch nicht festgestellt worden“ (Jaucli, 
briefl. 20. 12. 1940). Die gleiche Fehlanzeige von Issler fur das 
Elsafl. — Mainzer Becken : Hohenau a. Rh.. Rheinufer; Hochheima. M., 
Mainufer, sparlich, 1941. (S ecretan , briefl. 29. 10. 19^1.)
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2. H olland
1926 von K ern und R e ich g e lt  am Waalufer in der „Weurtsche 

Waard“ beim Nymwegen entdeckt (Nederl. Kruidk. Arch. 1927, 
S. 152). 1935 veróffentlicht A. W. K loos  jr. eine Verbreitungskarte 
(K loos 1935, S. 212). Die Art ist im Tal der Maas schon weit ver- 
breitet: in Siid-Liinburg bei Eijsden, Maastricht, Elsloo (A. deW ever 
1934); dann dem groBen Maasbogen entlang bis Driel (S lo ff  und
J. Jansen 1934/35); in der Umgebung von Dordrecbt langs der 
Nieuwe Merwede und des Wantij, K loos 1935; bei Numansdorp und 
am Hollands diep, S lo ff  1935 (K loos 1935, S. 212 —213). 1939 wird 
die Verbreitungskarte erganzt (S lo ff  und van Soest 1939, S. 292): 
J. Jansen fand die Pflanze zwischen Hedel und Immerzoden an 
der Maas, dann am Maas-Waal-Kanal. von dem aus sie 1937 die 
\\'aal erreichte; Y erw oort entdeckte sie bei der Barendsechtsebrug 
(zwischen Waal und Lek). Die Verbindung zwischen Maas- und 
Rheingebiet war so liergestellt, die Liicke zwischen dem Gebiet von 
Dordrecbt und dem mittleren Maastal aber nocb nicht geschlossen.

3. B elgien
M osseray (1937, S. 318) rrwahnt die Entdeckung der Art in 

Holland und in einer FuBnote eine Arbeit von K loos (1935), hat aber 
ubersehen, dali S lo ff  die Art schon 1934 an der Schelde siidlich von 
Antwerpen gefunden hatte (K loos 1936, S. 212), in welchem Gebiet 
er sie vermutete. S lo ff  (S lo ff und van Soest 1939, S. 292) erganzt 
die Angabe von K loos: „Wir fanden die Pflanze auf einer Stelle 
an der Maas zwischen Vise und Argentau und an drei Stellen langs 
der Schelde zwischen Hoboken und Hemixen bei Antwerpen.“

4. E ngland
Die nachstehenden Angaben mufiten der Arbeit von D ebray 

(1938, S. 16) entnommen werden. — Hafen von GardifF, an rnehreren 
Stellen der Docks (A.-E. W adc). Bristol. Garten der Universitat, 
erschien wahrend mebrerer Jalire bis 1936; Eastville 1918 1921;
Wee Lane 1927; Cranbrook Road 1928; Dagenliam (Sth.-Esse).

5. Frankreich
Die Angaben wurden ebenfalls der Arheit vou D ebray  entnommen.
Seine: Uferbóschungen in Ivry-sur-Seine (Jean pert 1929). 

(Die Jabreszahl ist anscheinend eiu Druckfehler, da die Arbeit Jean- 
perts 1920 erschien; an Stelle des Ortes Ivry nennt Jean pert das
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nahegelegene Vitry. D. Verf.) - Gcnnevilliers und Argenteuil 
(P. Senay 1935); Colombes (M. D ebray 1935); Rueil (M. D ebray 
1929 — exs. Ste Cen. no. 2644); Carrieres-sur-Seine (P. Senay 1935); 
Sartrouville und Conflans-Ste-Honorine (P. Senay 1936); Yernon 
(G. Bimont  1937); Le Havre, terrain de decharge sur 1’esluairc, rare 
et sans doute d*importation tri-s recente (P. Senay 1937).

Garonne:  Toulouse, an den Ufern des Canal lateral (Plomb 
1927); Uferboscliungen bei St-Bazeille, Tonneins, Aiguillon, Tbouars, 
Port-Ste-Marie, Agen, Bon-Encontre, Lafox; stellenweise verbreitet 
an den Ufern des Canal lateral bei \ illeton, Damazan, Buzet, Feuga- 
rolles- Bruch, Agen. Bon-Encontre (A.-F. Jeanjean, „verbreitet sich 
scbnell und fafSt Fuli in Nachliargraben des Kanals, kleinen Wasser- 
laufen, selbst in feucliten Teilen der Wiesen“ .

La Reole, Bordeaux, a la Souys (Jeanjean 1924); Bassens 
(A. Bouchon 1920); in den Alleen von Boutaut (Jeanjean 1934); 
Blaye (A. Bouchon  1931). Ufer der Leyre in Lamothe (Jeanjean 
1936).

Landes :  St-Vincent-de-Tyrosse (P. J o v e t ,  1930).
Sherf f  erwahnt in seiner Monographie keine Vorkominen in 

Holland-Belgien, England und Frankreicli.

6. Portugal
Herr Dr. Abi l io  Fenian des vom Botanischen Institut Coimbra 

war so liebenswiirdig, die bisher durch Ascherson (1897, S. XC) 
und Debrav (1938, S. 17) verofFentlichten Listen der portugiesisclien 
Fundę auf den heutigen Stand zn erganzen. Auch die vollstandigen 
Jahreszahlen der Fundę und die Angabe der Sammlungen, in denen 
die Belegstiicke aufbewabrt werden, sind seiner Hilfsbereitschaft zu 
danken.

Abkiirzungen fur die Herbarien:  Herb. Univers. do Porto 
HP, Herb. Univers. de Coimbra =  HC, Herb. Univers. de Lisboa 
HL, Herb. esl. agronomica national =  HAN.

Unter lauf des Douro :  Arredores do Pórto-VaIadares, 1881,HC.
Unter lauf der Vouga:  Arredores de Aveiro, 1917, HL; 

Canipos do Vouga-Cacia 1939, HAN.
Gebiet des Mondego :  Figueira da Foz, 1877 und 1887, HC; 

1887, HL; Coimbra-S. Fagundo.
Gebiet des T a jo :  Alcochete-Barroca d’Alvaf 1883, HL; 

Coruche, 1888, HL; Azambuja, 1881, HL; Mugc-R.a da Lamaroza,
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1933, HAN; Almeirim, 1888, HL; Tcimar-Margens du Nabao. 1887, 
HC; Tomar, 1887, HL; Ferreira do Zezere, 1915, HL; Serra da 
Pampilhosa, 1887, HC; Abrantes, 1887, HL; Vila Velha de Rodam, 
1881, HL; Malpiea, 1881, 1, HL; C.astelo Braneo (Alcains), 1905. HC; 
Castelo Braneo, 1881, HL.

Das „Vale da Ursa“ bei Debray stinimt mit Ferreira do Zezere 
iiberein. Das alteste portugiesische Belegstuck von 1877 wurde von 
A. Molier gesammelt. Die portugiesischen Sammler fanden jB. 
frondosus verhaltnismafiig weit vom FluBufer entfemt, aber im mer 
an selir feuchten und tiefliegenden Stellen.

7. Italien
Ks gelang nicht, neue Beobaehtungen iiber die itałienischen Yor- 

kommen zu erhalten1). Fiori  (1925, Bd. II, S. 694) schreibt: „Fin- 
gebiirgert an feuchten Orten in Toskana. in den Ebenen der Gegentlen 
von Carrara, Lucca, Pisa, Florenz und bei Palermo.“  Ascherson 
hatte aber schon bekanntgegeben (1896, S. LYI1I—L IX ): „Nach 
Caruel (Prodr. FI. Tosc. S. 347, 1863), ausfuhrlicher in Att i  Soc. It. 
sc. nal. IX, S. 449, 450, 1867; 1871, S. 335 wurde er zuerst 1834 von 
Par łatore  bei Palermo, 1849 in Graben der neu angelegten Eisen- 
bahnstrecke zwiseben Florenz und Prato von Caruel selbst beob- 
aehtet, beide Małe aber fur B. Iripartilus gehalten. Erst der spater 
so beriihmt gewordenc Reisende C. Beceari erkannte diese Art 
Anfang der sechziger Jahre, nachdem er sie bei Lucca und Pisa weit 
verbreitet angetroffen, ais B. frondosus. Ich babę diese Art von 
Herm L. Holtz  auch aus den Umgebungen des Bades Monsummano 
erhalten. Auffallig ist. dali sie auch noeh von To dar o (FI. Sic. exs. 
no. 1479, docli wohl nach 1863 ausgegebcn) von Palermo („aala Zisa“ ) 
ais II. tripartitus verteilt wurde.“

Sherf f  (1937, S. 239 241) verzeichnet folgeude italieniscbe Be-
legstiicke: A dr. Fiori  1377, Marsh of Fucecchin, Prov. Florenz, Sept. 
1908; Joh. Lange, Graben bei Lucca, Sepl. 1861; E. Levier,  Um- 
gebung von Florenz. Okt 1868; ders., Siimpfe beim Sibollasee, nahe 
Lucca, Sept. L876; ders., beim Dorfe Brozzi westlich Florenz, 
20. Okt. 1887; Par latore ,  Palermo, Sizilien, ohne Jahreszahl; 
R ob er t i ,  Graben bei Lucca, Aug. 1876: P. Savi 3627, Graben in

' )  Von Z ir i i i c h -G i ir z  1<J4L in surnpfigen StraBengrśibeii zwischcn Messa 
und Mcdana gcfnnden. (Coh rs-Chemnitz, briefl. und Beiegstuekc, 16.10.1941.)
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der Nahe von Lucca, Sept. 1861; S. Sommier,  In Siimpfen, Vico- 
pelago bei Lueca, Okt. 1874; T od ar o  1479, an Briichen, Sizilien, 
ohne Jahreszahl.

8. Schweden
Blom sclirieł) 1927 (S. 149): „ Bidens melanocarpus K. M. Wieg. 

Giiteborg: vid Kvillebiicksvagen 1927.“ 1936 berichtigt er (S. 162): 
„Den av mig i Bidrag I (1927) publicerade ,B. melanocarpus‘ fran
K.villehacksvagen ar sannolikt li. suballcrnans DC.“ .

2. B id en s ru lfjatus  Greene in Pittonia, Bd. IV (1899), S. 72.— 
(Sherff  1937, S. 246—255, Taf. LXIII, fig. a u. c—h.)

Pflanze einjahrig, meist zt kahl, vom Grunde an verzweigt, 
0,30—2 m hoch (nach Sherf f  0,3— l,50m ;naeh Marie -V iktor in  bis 
3 m), Wuchszb iippig mit ebenstrauBiger Krone. Stengel stumpf-kantig 
gerieft, kahl (nach Sherf f  zt kahl), meist purpur-violett iiberlaufen.

Laubblatter mit ziemlich diinnem, 1- 6 cm langen, nicht oder 
nur schmal gefliigelten Stiel, ein- his zwcipaarig gefiedcrt, die Fieder- 
blattchen lanzettlich, meist allmahlich zugespitzt und am Grunde 
meist zb rasch iu einen kurzeń, oft schmal gefliigelten Stiel ver- 
schmalert oder die Seitenhlattchen mit verschmalertem Grunde 
sitzend, unteres Blattpaar der groBen Blatter am Grunde zuweilen 
mit einem Nebenblattchen; am Rande etwas unregelmaBig und scharf 
gesagt und meist kurz und rauh gewimpert, Wimperharchen am Grunde 
oft etwas langer und dichter gestellt; Blattfiache oberseits kahl, unter- 
seits meist zerstreut behaart, bcsouders auf den Nerven.

Bliitenkopfe einzeln auf 0,5— 2,5 mm dicken und 2—20 cm langen 
Stiel (nach Sherf f  0,4—2,5 cm, wolil dm); Bliiten halbkugelig, 
Durchmesser im Fruchtzustande zt 20 mm (12—30 mm), Hóhe 12 his 
18 mm. AuBere IJ iillblatter hlattahnlich, griin, 9—15, linealisch- 
spatelfórmig oder an kriiftigen Bliiten einzelne laubblattformig, so 
hoch wie die Bliite oder mehrfaeh hoher; innere IIiillblatter eifórmig- 
lanzettlich. Mittelleld dunkel von dicht genaherten hraunen Linieli, 
mit schmalem Rand. 7 9 mm lang. Spreuhlatter linealiscli oder
linealisch-lanzettlich, durchsichtig hautig, in der Mitte mit 3—7 feinen, 
dunklen Liingsliiiien. Zungenhliiten klcin, gelb. Rohrenhliiten gelh- 
licll, Rohrenmiindung vier- bis fiinflappig. Friichte 60 - 140. AuBere 
6,1—8,4 mm lang und 4,5 mm hreit, innere 8.6 11.2 mm lang und
3,8—4,2 mm hreit, braun- oder gelbgriinlich gefarbt, mit ±  zalil- 
reichen, unregelmaBig zcrstreuten Warzeń bedeckt oder auch ohne

F ftU lc , Repertorium, Beiheft CXXXT. 5
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Warzeń, auf dem Mittelnerv zuweilen einige Harehen, selten auf der 
ganzen Flachę mit feinen Harehen besetzt. Rand mit aufwarts ge- 
richteten Borsten bewehrt. Die beiden Grannen mit abwarts ge- 
richteten Borsten, die von der Ansatzstelle aus den Fruchtrand eine 
Streeke lang begleiten (bis zu ein Viertel der Fruchtlange), bis sie 
von den aufwarts gerichtoten Borsten des Fruehtrandes abgelóst 
werden. Grannen ungefahr hall) so lang wie die Frucht.

Sher f f  nennt zwei Formen:
Blatter drei- bis funfteilig gefiedert.

Pflanze meist ^  g la tt ....................................  B. tmlgalus i. e. S.
Pflanze meist sichtbar dicht weichhaarig var. pubenilus Wieg. 

Blatter doppelt gefiedert bis dreifach fiederschnittig
var. scliimnllms Lunel

Die Formen wurden in Europa uoch nicht beobachtet.
Das amerikanische \ erbreitungsgebiet erstreckt sich naeh Sherf f  

Von Neu-Schottland-Quebec-Alberta siidwarts bis Nord-Carolina, 
Missouri, Nevada und Kalifornien.

Naeh Wiegand (1899, S. 409) bildet sie im Spatherbst einen 
bemerkenswrerten Teil der Pflanzenwelt an StraBenrandern und Od- 
landereien, vor allem dann, wenn die Erde fett und feucht ist. —  Sie 
bliiht dort von Mitte August bis Mitte September, selten bis Anfang 
Oktober.

Sherff  (1937, S. 247) meldet, daB sie naeh Sizilien und Sud- 
italien verschleppt worden sei. Er hat zwei Belege untersucht: 
Michel Gandoger  1334, Capracotta bei Neapel 1871 (Herb. des 
Bot. Gart. v. St. Louis) und August ino  T od aro ,  Palermo 1840 
(Berliner Herbar). AuBerdem hat er im Berliner Herbar Belege der 
Art aus dem Botanischen Garten von Pisa festgestellt (leg. C. Loeff ler ,  
ex herb. A. Braun), die ais B. lucida bezeichnet waren. Die Herkunft 
des Na mens, der alter ist ais B. imlgatus, war nicht festzustellen.

In Deutschland wurde die Art 1939 von O. Fiedler  erstmalig 
festgestellt an der Grofimarkthalle Leipzig, an einer weder zur Ent- 
ladung benutzten noch begangenen Stelle in einer Anzahl von etwa 
20 Stiick und im gleichen Jahre ein Stiick im Garten Fiedlers in einer 
Wollstaubsaat aus Brasilien oder Chile. Fiedler  vermutet, dafi die 
Pflanze an der Markthalle schon 1938 vorhanden gewesen sei. 1940 
zahlte er dort schon rund 200 durch Selbstaussaat entstandene 
Pflanzen; in seinem Garten hatte sie sich ebenfalls kraftig vermehrt. 
Die Ansicht Fiedlers ,  daB die Einschleppung wahrscheinlich mit
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italienisehen Sudfriichten erfolgt sei, diirfte der Wahrheit am nachsten 
kommen. An der anderen Tatsache, daB eine Pflanze im Garten auf 
dem Wollstaubbeet aufwuchs, ist angesichts der iiberaus sorgfaltigen 
Arbeitsweise des Beobachters nicht zu zweifeln. Es gibt zwei Moglich- 
keiten fur die Erklarung des auffallenden Doppelfundes. Entweder 
ist die nordamerikanische Pflanze nach Siidamerika verschleppt 
worden, dort heimisch geworden und dann mit Schafwolle naeh 
Deutscbland gelangt, oder der Finder bat eine schon 1938 in Leipzig 
fruchtende Pflanze, ohne sie zu erkennen, mit Seinem Lodenmantel 
gestreift und den Samen so unbewuflt in seinen Garten gebracht. 
Fiedler  tritt fur die erste Moglichkeit . in.

1941 fand der Verf. einen neuen Standort im Oberbergischen 
Lande. Tm Aggertal bei Wiehlmiinden standen sechs Pflanzen 
zwischen B. frondosus an der StraBenbiischung bei der Miindung der 
Wiehl in den Stauweiher. Sie stammen wahrscheinlieli von . iner 
Pflanze ab, die 1940 an dem Standort aulfiel, aber in nichtbliihendem 
Zustande fur pinen geilwiiebsigen B. frondosus gehalten wurde. 
Uber die Herkunft war nielits zu erfahren. In der Nithe steht zwar 
eine Spinnerei; ein Zusammenhang mit ihr ist aber sehr fraglieb, 
da andere Ankommlinge b<d ilir nieht beobaehtet werden konnten. 
— Die Pflanzen wurden im Laufe des Sommers mehrlaeh auf- 
gesucht. Sie bliihten gleichzeitig init B. frondosus, brauchten aber 
ztir Samenreife erheblich mehr Zeit und trockene Warnie. Die 
groBeren Bliitenkopfe waren nicht imstande, die Samen auszuspreizen; 
sie begannen zu schimmeln. Die Samen der kleineren Bliiten kamen 
meist nieht zur Reife. Die Samenerzeugung von B. frondosus war 
auch in dem feuchten Herbst sehr groB. U. milgalus wird sieli an 
dem Standort schwerlich lange halten kiinnen. Leipzig hat eine 
geringere Regenhohe. Die Samen, die Herr F ied ler  von dort zum 
Vergleich sehickte, waren 1941 normal gereift. — Der Insekten- 
beflug war auch bei B mdgatus sehr mangelhaft. Beobaehtet wurden 
mehrere Fliegen. keine Bient n oder Hummeln.

B itlens em n osu s  (Gray) Wieg.
Blatter ungeteilt, Friiehte dreigrannig, der ganze Fruchtrand 

mit abwarts gerichteten Rorsten besetzt.
Eine ais B. cowiositsbezeichnete Pflanze wurde von G.Desplantes 

mehrfach in Pouillenay (Cóte d'()r) am Ufer des Bourgogner Kanals 
gesammelt und ausgegeben. Zwei in verschiedenen Jahren gesam-
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melte Belege der Art in den Herbaren K. Miiller-Dornstadt und 
O. Fiedler-Leipzig, die dem Verf. vorlagen, sind B. connatus.

3. Bidens connatus Miihl. in Willd., Sp. PI., Bil. III. X . 1718 
(1804). —  Sherf f  1937, S. 255—265, Taf. LXV.

Sherf f  gliedert die Art:
a) Blatter ungeteilt oder fast dreiteilig, grób gezahnt oder in drei 

breit-lanzettliche Lappen gescbnitten.
b) Borsten des Fruchtrandes nicht oder nur zuweilen am 

Grunde vorwarls geriehtet.
c) Blattstiele gefliigelt; Blatter oft dreiteilig.

d) Lange der auBeren Hiillblatter selten mehr ais 1,5 cm
B. connatus s.s.

d) AulJere Hiillblatter 3—6 cm lang . . . var. fallax 
c) Blattstiele schmal berandet.

d) Blatt meist ungeteilt, selten zwei- bis dreischnittig
var. 'pctiolatus

d) Blatt ofter drei- (oder aucli funf-) lappig var. gracilipes 
b) Borsten des Fruchtrandes vorwiegend vorwarts geriehtet. 

c) Borsten der Grannen vorwarts und riickwarts geriehtet
var. ambirersus

c) Borsten der Grannen nur vorwarts geriehtet var. nnomahis 
a) Blatt drei- bis siebentcilig gefiedert, Fiederblattchen schmal

lanzettlich.................................................................  var. pimuitllS
In Europa kommt wohl ausschlielBlich die var. fallax vor; sie 

ist darum der Beschreibung zugrunde gelegt.
Pflanze einjahrig. 0.15 —1,50 m hoch, meist vom Grunde an 

astig, fast stets unbeliaart, meist purpurn uberlaulen. Laubblatter 
gegenstandig, ungeteilt, selten — bei sehr kraftigen Pflanzen - die 
unteren unregelmaCig fiederschnittig bis dreiteilig gehedert, elliptisch- 
lanzettlich, in einen gefliigelten Stiel allmahlich verselunalert und 
ziemlicli lang ausgezogener, ungezahnter Spitze; Seite mit 1 5 mehr
oder weniger groben, init der Spitze meist etwas einwarts gebogeneu 
Sagezahnen; Blattflache oberseits meist dunkelgriin, in frischem Zu- 
stande glanzend. unterseits schwach blaulieh-griin; der Rand oft 
mit zerstreuten, undeutlichen, kurzeń Wimpern besetzt. (Die Blatt- 
beschreibung Sherffs :  Folia principalia plerumque tripartita [ra- 
rissime omnia indivisa, acuminata, elliptiea vel lanceolata, basi 
angusta sed non in petiolum evidenter angustata]; foliolo terminali 
lanceolato, saene in basim petiolulatum angustato, lateralibus lanceo-
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latis vel triangulato-ovatis, saepe oppositis connatisque). Kopfe 
einzeln, aufrecht a uf diinnen 1 6 cm langen Stielen, vur der Fracht -
reife fast kugelig, etwa 15 min Durchmesser. 4—6 aufiere blatt- 
ahnliche Hiillblatter, mehrfach so lang wie der Bliitendurehmesser, 
nicht borstig gewimpert. Bliiten rohrenformig, briiunlich-gelb, oft 
rotlich iiberlaufen; Zungenbliiten nicbt beobachtet (Sherff :  Flores 
ligulati [nisi dehcientes] niinimi, aurei). Tnnere Bliiten breit-eiformig 
mit dunkel gcstricheltem Mittelfeld. Friichte im Querschnitt rhom- 
bisch, vierkantig, zuw'eilcn einzelne aufiere nur drei- und einzelnc 
innere fiinf- bis sechskantig; die Kanten treten ais Strange hervor, 
jede endet in einer Granne, die mit riickwarts gerichtcten Borsten 
bewebrt ist. Die Flachen mit rb zerstreuten blasigeu Hockern be- 
setzt, die eine hinfallige, vorwarts gerichtete zarte Borste tragen. 
Die riickwarts geriehteten Borsten der Grannen folgen meist von der 
Ansatzszelle der Grannen aus eine kurze Strecke den Kanten und 
finden sich hin und wieder einzeln ain unteren Ende der Kanten.

Sherf fs Beschreibung der var. fallłuc (Warnst.) Sherff, Bot. Gaz. 
<6 (1923) S. 1923 lautet (Sherff  1937, S. 263): Folia primaria laminis 
vel lobis terminalibus saepius grosse inaequaliterque dentatis, dentibus 
utrinque plerumque 5— 10; involucri bracteis exterioribus foliaceis 
oblanceolatis, majoribus 3 6 cm longis et 0,5- 1,5 cm latis; achaenis
4—6-aristatis.

Auf Tafel LXV bildet er ein ungeteiltes und ein dreiteiliges Blatt 
ab. Der auffalligste Unterschied zwisclien dem dreiteiligen Blatt und 
dem entsprechenden Blatt der Normalform bestehl in Stiel und 
Zalinung. Der Stiel der typisclien Form betragt ein Drittel, bei der 
var. fallax die Halfte der Gesamtblattlange. Das Endblatt der 
typisclien Form hat 15 kleine, das entsprechende Blatt der var. fnllax 
2—3 grobe Zahne an jeder Blattseitc. Die Zeichnung der var. pntio- 
lata (Nutt.) Farw. zeigt ebenfalls zahlreiche kleine Blattzahne, aufier- 
dem ungefliigelte Blattstiele, die ein Viertel bis ein Drittel so lang sind 
wie das gesanite elliptisch-lanzettliche Blatt. Von diesen Merk- 
malen ist die Lange des Stieles unwesentlich fiir das Erkeunen der 
europaischen Form. Er ist aber im Gegensatz zur var. peliolalus 
mehr oder weniger deutlich gefliigelt.

Sherf f  verzeichnet zwei europaische Fundę der var. peliolalus 
Donnot (Soc. Cenoinane d’Exsicc. Nr. 1650), Percey-le-Petit, canal 
de la Marne a la Saóne, Sept. 1923 und P. Ma gnus, Prov. Branden
burg, 3. Nov. 1895, Herb. Berlin. Bei dem deutschen Beleg fehlt
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ganz gegen die sonstige Gewohnheit Slierffs die genauere Or*s- 
angabe. Prof. Dr. Matt fe ld  war so liebenswiirdig, den betreffemlen 
Bogen nachzupriifen. Sherf f  hat keine Bemerkung iiber die Variotat 
hinzugefiigt. Die betrefFende Pflanze bat noch spat im Herbst naoh- 
gebliiht. Diese Spatbliiten besitzen nicht die langen auBeren Hiill- 
blatter. die fur die var. falla.r. typisch sind. Sherff  hat anscheinend 
auf Grund dieses Merkmals die Pflanze fiir die var. fallax gehalten. 
Altere Bliiten, dereń Friichte bereits ausgefallen waren, zeigen aber 
nucb die langen Hiillblatter. Die iibrigen Merkmale stimmen auch 
zur var. falla.r. Es handelt sich also um einen durch sohnelles Arbeiten 
verursachten Bestimmungsirrtum Sherffs.

Von der franzosischen Pflanze liegl ein Bogen im Herbar des 
Verls. Auch sie zeigt eine Anzahl junger Bliiten, dereń auBere Hiill- 
blalter kaum langer ais die Bliiten sind. Die Hiillblatter der alteren 
gut entwickelten Bliiten zeigen die tvpisc.hen langen Hiillblatter der 
var. fallatc, zu der auch die Merkmale der Blatter stiminen. Einige 
der langen Hiillblatter sind abgebrochen. Das mag bei den Stiicken, 
die Sherff  untersuehte, auf der Reise naeli Amerika auch geschelien 
sein, oder sie trugen nur solche gering entwickelten Bliiten mit kurzeń 
Hiillblatt.ern, die ihn ahnlicli wie bei der Berliner Pflanze zu der Auf- 
fassung brachten. dali die var. frliolalus vorlage. Zur var. fallaJC 
zahlen auch die Pflanzen vom Bourgogner Kanał, die G. Desplantes 
ais B. comosus verteilte, ebenso die 1910 von Issler und Walter 
ani Rhein-Marne-Kanał gesammelte Form. Auch die nicht ganz vołl- 
standige Beschreibung Fourniers  (1934, S. 825) spriclit fur da? 
Vorkommen der var. falla.r in Frankreich. Das ist wohl Grund 
genug, das Yorkommen der var. pctiolatns in Europa zu bezweifeln.

Yon der var. falla.r beschrieb Dahnke (1933, S. 27) eine f. major 
(„sehr grofle Pflanze, untere Blatter fiederschnittig, nahe dem Blat.1- 
grund ein oder zwei Paar Fiedern oder dreiteilig wie bei 11. Iri jiarlilii.s-“ ). 
Gemeint isl wohl nur eine Mastforin. Ein systematiseher Wert konnte 
eher einer Form mit „sehr schmalen und mehr gelblieh oder blaulich 
griinen Blattern“ zukommen, auf die Schalow aulinerksam macht 
(Schalow 1924, S. 43). Die Belege im Schlesisehen Herbar wurden 
1922 bei Herrenprotsch und bei Kunzendorf am Oderufer gesainmelt. 
Die Blatter sind schmal lanzettlich und 6 -9 mai so lang wie breit: 
alle iibrigen Merkmale auBer der Farbung stiminen zur var. falla.r.. 
Wenn die Erbbestandigkeit der Form nachgewiesen wiirde, konnte 
sie ais f. anyuslifolius zu fallax gestellt werden.
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Bidens connalus hat in Amerika einen griiBeren Formenkreis ais 
B. frondosus entwickelt, aber dessen Verbreitungskraft nicht erreicht. 
Das Yerbreitungsgebiet liegt zwischen dem 35. und 50. Breitengrad 
im Nordosten Nord-Amerikas. Die var. petiólatus umfaBt den Gesamt- 
raum des Artareals: Von Neu-Scholtland-Qucbeck-Ontario-Minne- 
sota sudwartś bis Virginien-Tennessee-Missouri-Kansas. Pflanzen- 
geographisch geselien ware sie und nielit die „var. lypica“  ais Leit- 
forin der Art anzusehen. Die var. typica reicht von Neu-Schottland- 
Quebec bis Neu-Jersey; die var. faUax wird fiir Quebec, Rhode 
Island. Indiana, Wisconsin und Minnesota genannt.

Nach W iegand (1899, S. 415) wachsl B- connalus vorzugsweise 
an sehr nassen Stellen und kennzeichnet Graben und wasserreiche 
Siimpfe. Sherf f  nennt ais Standorte fiir die var. fallax: „floating 
doek, damp ground, rocky sliore (!, d. Yerf.), wet shore, tidal flats“  
und fiir die var. pctiulatus“ : „allong creek, swamp, pastures, Iow 
woods, springy sphagnous bog, sandy brooksides and springy ditches, 
in limestone, wet soil, mutldy bank in shade, w-et places, on beaehes, 
stony sliores in water. open places, sliore of Lakę W., in cedar 
swamps, meadows allong Delaware River“ . also eine ziemlieh viel- 
seitige Mustersammlung. —  Ais Bliitezeit nennt Wiegand (1899, 
S. 415) die Zeit vom 1. September bis 1. Oktober.

Wie die Art nach Europa kam. wissen wir nicht. W arnstor f  
(1898, S. 194) vermutet, daB sie aus dem Botanischen Garten Berlin- 
Dahlem verwilderte. worin sie seit den Zeiten Wil ldenows kultiviert 
wurde. Ascherson  (1896, S. LV III) schlieCt dagegen aus dem Zu- 
sammenvorkommen von B. connalus und li. frondosus an scliiffbaren 
Gewassern auf einen Hafen ais Einbruchsstation und weisl auf 
Hamburg hin. Winkelmann (1897, S. LX XX V III) vermutet, dali 
die Odervorkommen vom Hofe der amerikanischen Petroleum- 
gesellscbaft in Stettin abstammten. Die Tatsache, dab wohl alle 
europaischen Vorkommen zur var. fallax gehoren, spricht fiir die 
Annahme einer einzigen Einbruchsstelle und konnte die Ansicht 
W arnstor fs  stiitzen, wenn nachgewiesen wiirde, daB die in Berlin 
kultivierte Pflanze zur var. [alias, gehort. — Ascherson macht auf 
das geringere Yorkommen von B. frondosus aufuierksam (1899, S. 94) 
und zieht daraus den SchluB, daB diese Art ihre Wanderung spater 
angetreten habe ais B. connalus. Die weitere Entwicklung hat dieser 
Folgerung Reeht gegeben: II. connalus hat mit dem Vorwartskommen 
von B. frondosus nicht Sehritt halten konnen. Ihr deutsches Yer-
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breitungsgebiet ist in den letzten 40 Jahren nur unwesentlich ge- 
wachsen. L ibbert  berichtet sogar fur das neumarkische Odergebiet 
(briefl. 2. 12. 40): „B . connatus ist heute an der Oder selten oder sehr 
selten.“ Die geringe Ausbreitungskraft entspriclit der verhaltnis- 
maBig geringen GrbBe des amerikanischer Verbreitungsgebietes. Die 
Art scheint mehr ais B. frondosus an sehr langsam flieBende oder 
stehende Gewasser gebunden zu sein. Vielleicht gelangen durch die 
spiite Bliite weniger Fruehte zur Reife ais bei B. frondosus. — Pflanzen- 
soziologisch scheint li. connatus enger an das Bidentetuni tripartitum 
gebunden zu sein ais der Yellej'.

Die Entdeekung der Art durch C. W a rn s lo r f  verdient einige 
nichtbotanische Randbemerkungen. 1854 hatte PreuBen im ewigen 
Wellengang der Lehrer- und Volksbildung ein besonders tiefes Tal 
durch die Stiehlschen Regulative erreielit. ('. W arnstor f  ging durch 
ein Regulativ-Seminar, das die Aufgabe hatte, von den geistigen 
Fahigkeiten des zukiinftigen Lehrers lediglich das Gedachtnis, das 
aber vorwiegend an religiosem Lernstofl’ auszubilden. Der Lehrer 
Warn s tor f  beging schon eine Siinde wider den Geist der Regulative, 
ais er in der Bidę nu- Art. die er 1874 am l'fer des Ruppiner Sees fand, 
eine neuc Art sah. Er -wagte es, sie den Professoren Ker ner und 
Ascherson  vorzulegen, die ihn besehieden, dali die Pflanze nur eine 
Form von Ji. trifartilus sei. Anstatt zu schweigen. veroffentlichte 
er 1879 den Fund unter der eigentiiinlichen Benennung „B . Iripartitus 
var. ? fallajr. C. W.“ . Man spiirt wie der Regulativ-Seininarist mit dem 
geborenen Wissenschaftler in W a rn s to r f  rang, ais er die Professoren 
entschuldigend erklarte, daB die getrockneten Stiicke, die er nach 
Berlin gesandt hatte, vicl von ihren Eigentiiinlichkeiten, z. B. den 
Glanz der Blatter, eingebiiBt hatten, aber — eine neue Art sei es duch. 
Die \ eroffentlichung wurde doppelt getarnt, einmal durch den Titel: 
„Zwei Tage in Havelberg und ein Ausflug nach der Ostprignitz“ und 
dann dadurch, daB der Jahrgang 1879 der Verh. Bot. Ver. Brandenh. mit 
der Zahłung der Seitenziffern zweimal von vorne beginnt. Man muB 
die zweite Reihe suchen, wenn man die richtigen Seiten 157 158 
finden will, auf denen Warnstor fs  Beschreibuug steht. War nun 
diese Tarnung oder seine eingehende und vielseitige Beschaftigung 
mit den Moosen schuld daran: Ais er 20 Jahre nach dem ersten Fund 
die Pflanze wiedersah. beging er die zweite Regulativsiindo: Das wohl- 
geiibte Gedachtnis versagte und er beschrieb die Pflanze neu ais 
B. decipieris in der Osterr. Bot. Zeitschr. (1895, S. 391). (Hegi,
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Bd. VI, 1. Halfte, S. 521, schreibt irrfiimlich, daB W a rn s tor f  sie 
1874 fur fint1 neue Art B. decipims gehalteii und sio spater — in 
Anl>otracht. dor spaten Bliitezeil — ais Bidens tri/parlitus var. ? fnllax 
beschrieben hatte.) Inzwischen war Asoherson ,  dor Warnstor fs  
Begabung langst erkannt und ihn zum Freunde gewonnen halle, auf 
die Pflanze aufmerksam geworden, hal te ilire Ubereinstimmung mit 
dem amerikanischen B■ comuitus herausgefunden (Warnstorf 1895, 
Ósterr. Bot. Zeitscbr. S. 475) und sieli mil der ihm eigenen Talkraft 
so sehr um die Aufklarung ihrer Verbreitung bemiihl (s. die Arbeiten 
von 1896—1899), dali ilir Areał in wenigen .lahren feststand und 
B. frondosus nebenher entdeckt werden konnie. — W arnstor f  setzte 
sich 1898 kritisch mit der amerikanischen Artauffassung von B. 
connatus (Miihlenberg) Cray auseinander. Seine Auffassung, dali 
Gray zwei Arten, B. connatus und B. cumo Sus. zusammengeworfen 
hatte, wurde dann durch W iegand bestaligt.

Zusammenstellung der bekanntgewordenen Fundę:
1. Deutsch land

W eichselgeb iet :  ln Ostpreullen am „Westufer des Verbin- 
dungskanals zwisehen dem Ewing- und Geserichsee an der Landungs- 
stelle bei Weinsdorf in Menge“  (Abromeit  1927) (Jahresber. Pr. Bot. 
Ver. f. 1927— 1929 [Konigsberg 1930], S. 39; Hegi VI, 2. S. 1366). 
Bromberg, am Kanał bei den Schleusen in Menge, Griitter 1895 
(W arnstor f  und Ascherson 1895, S. LII). „An den Weichselufern 
bis Ciechocinek” , 1897, P. Gracbner  (Ascherson 1897, S .LX X X IX ). 
Schwetz, P. Gracbner  1897 (Ascherson 1898. S. 92). Szafer,  
K ulczyńsk i  und Pawłowski  beschranken sich auf die Wiedergabe 
dieser Fundę (1924, S. 619): Selten bei Bromberg, Ciechocinek und 
Schwetz.

Odergcbiel  :
Pommern:  Stettin, auf FloBhołz im Dunzig, an eiiiem Grabeu 

in der Nalie des Guterbabnhols und besonders auf dem Hofe der 
amerikanischen Petroleumgesellschaft. 1897 (Winkelmann 1897, 
S. L X X X IX ). — Am Lfer der Swine oberhalb Swinemunde, 1897 
Ruthe  (Ascherson 1897, S. XC). — „\ollig eingebiirgert und sehr 
haufig im Gebiet der Oder, aber schon vorhanden bei Stralsund und 
Stolp.”  — Stolp: „Am Wasser bei der Miihle von K. u. S.“ (Holz-  
fu!3 1936, S. 128; 1937, S. 126). — Standorte im Odertal nach Holz -  
full (briefl. 29. 11. 1940). Am Haft : Neuwarp und LTckerniiinde (dort
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1920 von A. Barselt auf Floflholz am Faktorei-Kanal entdeckt und 
1938 kartiert; Pflanzengeogr. Kartier. Dahlem); links der Oder: 
Politz, Messenthin. Scholwin, Kratzwiek, Gotzlow, Frauendorf, 
Stettin, Pommersdorf, Gustów, Kurów, Nieder-Zahden, Schillersdorf, 
Schoningen, Mescherin, Gartz; reehts der Oder: Altdamm, Greifen- 
hagen, Fiddichow; an der Rega bei Treptow. Uecker bei Pasewalk. 
Prenzlau 1877, Grantzow (Sherf f  1937, S. 264).

Mark: Niederfinow am Finow-Kanal, Asclierson 1897; Oder- 
berger See auf Flofiholz und am Siid- und Nordufer in grolier Zahl, 
Ascherson,  Fr. Graebner.  Holzkamp 1897; am Ufer der alten 
Oder nach Hohensaaten zu, Holzkamp 1897 (Ascherson 1897, 
S. L X X X IX ). — Frankfurt: Am Oderufer unterhalh der Stadt, 
Brand 1896 (Ascherson 1896, S. LIV); Joachimsthal: Werbellinsee, 
W a rn s to r f  1896 (Ascherson 1896, S. LIV); Stadtsee bei Berlinehen, 
P. Graebner 1898 (Ascherson 1898, S. 93). „Zwischen Goritz und 
Kiistrin, rechtes Oderufer im Bidentetum trip.“ , Sept. 1940 (L ibbert,  
briefl. 15. 11. 1940).

Schlesien: Bei Steinau nieht selten: bei Kunzendorf oberhalb 
Steinau und bei Herrenprotsch unweit der Weistritzmiindung ver- 
einzelt (Schalow 1924, S. 43). Breslau: Hindenburgbriicke (Schube 
1924, S. 81); am Oderufer verbreitet, 1939 (Schalow.  briefl. 23. 12. 
1940). Brieg: Oderufer bei Koppen (Schalow' 1934, S. 69). — 
Oppeln: Gegeniiber Bolko, Schalow (Schube 1924, S. 81); bei 
Oppeln nicht selten (Schalow 1924, S. 43).

E lb g e b ie t :
Hamburg:  Auf FloIJholz in der Doven Elbę, Jaap 1895 (Warn

stor f  und Ascherson 1895, S. LII): 1896 von Jaap ncue Fundorte 
nachgewiesen: auf Wilhelmsburg, besonders am Reiherstieg, Hammer- 
brook. Winterhude, am Isebeck-Kanal. bei Niendorf. Bei Niendorf 
auf Schutt, sonst an Kanalen und auf Baggererde (Ascherson 1896, 
S. LV). — Zwischen Lauenburg und Hamburg; in einiger Entfernung 
davon im Mefltischblattgebiet 834 und 1031 (Willi  ("hristiansen,  
briefll. 23. 12. 1940).

Elde :  Parchiin, zahlreich an den Ufern der Elde, L i ibstor f  1898 
(Ascherson 1898, S. 91). — Seit 1912 dort von Dahnke beobaehtet 
(Dahnke 1933, S. 27). 1933 auch am Wockersee. In der Lewitz 
an den Schiffahrlsstraflen (Dahnke 1935, S. 31). „An der Elde vom 
Plauer See bis Domitz und am Storkanal“ ( =  Verbindungsweg nach 
dem Schweriner See); bei Neustadt-Glewe, bei Waren (Dr. Mathies)



Die frenulen Bidens- Art en in INI ittoleuropa 75

(Dah nke, briefl. 2. 12. 1940). Einzelangaben: Pflanzengeogr. Kart. 
Dąbiem. Blatt 1133. kartiert. von Da linkę).

Elbę:  Domilz, s. Elde. Gartow: Sumpfufer der Elbę an einer 
Stelle des Elbholzes in Menge, durch das Sommerhochwasser 1940 
vernicbtet (Haberlandt  sen., briefl. 19. 12. 1940). — Wittcnberge: 
An der Doven Elbę und Stepenitz, W a rn s tor f  (Ascberson 1898, 
S. 235).

Havel :  Rathenow, anf Floflholz an der Havel, Hiilsen 1895 
(W arnstor f  und Asehersnn 1895, S. L II); Brandenburg: Ober- 
havel, Barnewitz (Aseherson 1900, S. 235 u. 1898, S. 91); Rade- 
wege, K otzde  (Aseherson 1899, S. 235): INauen, Wiesenausstioh, 
Aseherson und P iotrowski  (Aseherson 1897, S. XC); um 
Potsdam an der Havcl und iliren Verzweigungen verbreitet: Planitz- 
inseln, Kiewitt auf FloBholzern, Nedlitz, Fahrlander (Aseherson 
1896, S. LLV); Potsdam auf FloGholz, A. Ludwig  1906 (Sherff  1937, 
S. 264); Stolpsche Loch, K otzde  (Aseherson 1900, S. 235); Wann- 
see unweit des Kaiserpavillons. Pr ag er 1895, Aseherson und F r. 
Graebner (W arnstor f  und Aseherson 1895, S. LII); Spandau: 
Havelufer bei Kładów, Prager 1895 (W arnstor f  und Aseherson 
1895. S. LII); Grunewaldsee, Aseherson,  P. Graebner,  H. W o l f f  
und gleichzeitig H. Paul (Aseherson 1897, S. XC); Tegel ani See 
oberhalb Spandau (Aseherson 1896, S. LIV); Oranienburg: Ilavel- 
uler (wie vor.); Neuruppin am Seeufer. 1874 (W arnstor f  1879, 
S. 157—158 ais B. tripartilus var. ? foliax C. W.), 1895 auf FloBholz 
und an freien Steilen des Ufers in Menge wieder aufgefunden (W arn
stor f  in Ósterr. Bot. Zeitschr. 1895 [Nr. 10], S. 392 ais II. decijńens 
Wamst.); Lyehen ain Grofien See, Heiland 1876 (Aseherson 1898, 
S. 87), da.sselbe init der Ortsangabe Schliieh (Aseherson 1900, S.235; 
Sherf f  1937, S. 264 schreibt: ,,Schluesoh“ ); Fiirstenberg: Baah-nsee 
ain Ausflufl zwischen Schwedl- und Stolpsee am siidlichen Hav<‘lnfer; 
Neustrelilz: Zierkersee am kleinen Hafenbeeken bei „Helgoland“ , zahl- 
reieh am Westufer an der Landungsstelle unweit des Prelanker Kalk- 
ofens, Aseherson,  Fr. Graebner,  Leisering,  Haberland 1898; 
am Fischersteg des Zierkersees, Haberland (Aseherson 1899, S. 90; 
1900, S. 235); Joachimsthal: am Werbellinsee. W a rn s tor f  1896 
(Aseherson 1896, S. LIV).

Spree:  Spandauer Kanał: Bei Plotzensee, dem „Moabiter 
Schutzennaus“ gegenulier, E. .1 ahn 1895 (W arnstor f  und A s cb e r 
son 1895, S. LII); Charlottenburg: an der SchloBbrueke, Behrendsen



76 A. Schumaclier

1897 (wie vor.); Witzlebensee (Grunewaldgewasser), R o t to n -  
bach 1896 (Ascherson 1897, S. XC); Landwehrkanal ( =  siidl. 
Schiffahrtskanal). Vatke 1868 im Herb. Haussknecht (W arnstor f  
und Ascherson 1895, S. LII), 1896 wieder aufgefunden an mehreren 
Stellen, an denen noch Erdufer vorhanden waren (Ascherson 1896, 
S. LIV); Moritzhof 1896 (wie vor): Unterspree: oberhalb der Zelten, 
W. Muller 1867 (Yatke im Herb. Haussknecht nach brieflicher 
Mitteilung von Haussknecht  an Ascherson);  Holsteiner Ufer, 
Scheppig ,  Ascherson und Fr. Graebner 1895 (W arnstor f  und 
Ascherson  1895, S. LII); Oberspree: FloBholz unterhalb der Ober- 
baumbriicke, Magnus 1865; Treptow, Ascherson und P. Graebner 
1895 (W arnstor f  und Ascherson  1895, S. LII); Kopenick 
an der Spree, Grofi 1908 (Sherf f  1937, S.264); Miiggelsee: Friedrichs- 
hagen bei den Wasserwerken, Magnus 1895 (W arnstor f  und 
Ascherson 1895, S. LII); Dahme: von der Miindung aufwarts bis 
Zeuthen; Dahmeufer zwischen Neue Miihle und dem Krimnick-See 
bei Konigs Wusterhausen (Ascherson 1896, S. LIY); Teupitz, 
Pflanzengeogr. Kart., BI. 2112 vom 1. 10. 1937 ohne nahere Angaben. 
Kartierer nach Auskunft von Dr. Matt ick :  Dr. A. StrauB; Oder- 
Spree-Oder-Kanal bis ostlich vom Wernsdorfer See (Ascherson 1896, 
S. LIV); Schinoekwitz ani Seddinsee (wie vor.); GroB Koris am 
Kanał zwischen Gr. Modder- und Schulzensee und am Ostufer des 
Schulzensees (wie vor.); Riidersdorfer Gewasser von der Wolters- 
dorfer Schleuse bis zu den Kalkbergen (Ascherson 1896. S. LIV).

E lb ta l um Magdeburg: Burg, am Ihle-Kanał bei Burg, 
P. Graebner und spater Deicke (Ascherson 1899, S. 92; 1900, 
S. 235 weniger genau mit „Burg am Plauenschen Kanał unweit der 
Stadt“ ). „Lostau bei Magdeburg am Ufer des Weinberges um 1935 
ein groBerer Trupp durcłi einen Uferbau vernichtet. 1936 zwei sehr 
besehadigte Stiicke unter ./>. Inpartitus an der alten Elbę am Ufer 
des Pionier-Ubungsplatzes auf dem Kleinen Werder; danach nicht 
mehr beobachtet; in den Magdeburger Sammlungen aus alterer Zeit 
nicht vorhanden“ (W. Giese, bricfl. L6. 3. 1941).

Sachsisches Elb lal:  Dresden, 1912 im damaligen Neustadter 
Elbliafen (rcchtes Ufer) von H. St ie fe lhagen zwischen FloBholz 
gefunden, seitdem in gcringem Maile um Dresden verbreitet. Elb- 
abwarts: Auf e nem Holzlagerplatz unterhalb des Neustadter Hafens, 
Stieielhagen 1916; Kotzschenbroda am Dampfschiff-Halteplatz, 
St ie fe lhagen  und Schone 1932. Elbaulwarts: An der Saloppe
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(Dresdener Wasserwerk), Stie fe lhagen 1916; 1939 und 1940 dort 
ausgebreitet, Schóne :  Loschwitz oberhalb der Elbbriicke in den 
„Loscliwitzer Elbbuhnen", Stiefel-hagen 1916(Schone, briell.3.12. 
1940). Von Wiinsche-Schorler  L919 tur Sachsen nichl genannt. 
Belege aller Fundę im Sachsischen Landesberbar.

Bohmisches  E lbgeb ie t :  Moldau-Ufer unterhalb Prag mit 
B. frotichisiis (Klug 1934, S. 119).

Wesergebiet .
Unterweser:  Nicht vorhanden (Dr. P fe i f fe r ,  briefl. 13. 11. 

1940). — Vrn Ems-Hannover-Kanal zwischen Hille und Eickholz mit 
B. frondosiis, aber weniger haufig (Seb vvi e r 1937, S. 87).

R heingeb iet :  „1925, Urdingen, Rlieinwerft (z1) wahrscheinlich 
mit Ólfruebt eingeschleppt. Soweit bekannt, der erste Fund im Rhein
gebiet" (Bonte 1929/30, S. 95). Von Scheuermann wird die Ein- 
schleppung mit Ólfruclit bezweifelt, da die Pflanze dicht am Wasser 
stand (Scheuermann,  briefl.). — 1941 von Th. Muller auf FloB- 
holz wieder aufgefunden, ebenso im Hafen Diiisburg auf l lofiholz.

Eberall nur sparlich (Muller, briefl. 19. 10. 1941).
Aus der Pflanzengeogr. Kartę Dahlem: M. BI. 2719, ostlich 

Ratingen in cinem Graben, 27. 9. 1936. Kein Belegstiiek. K. Necker-  
Diisseldorf. „ Btdeus connalus X triparlitns, Eller Forst, Ostseite des 
Kickweges. Beschreibung: Hiillblattchen 4 8, Frucht zweigrannig.
Stengel einfach, nicht astig, Blatter alle ungeteilt in den gefliigelten 
Blattstiel verschmalert. K. Necker."  — Vom letzten Fundort erhielt 
der Verf. 1940 von Herrn Necker ein Belegstiiek ais Bidens connalus. 
Es war einbliitig, noeh nieht aufgebliiht, unverzweigt und durch kein 
Mcrkmal von einer Form von B. trńpartihis mit ungeteilten Blattern 
zu unterscheiden!

S iegta l :  Siegufer bei Herchen, 1941, 2 Stiick. (Schumacher.)
Oberrhein :  Yen E. Issler 1910 gemeinsam mit E. W alter 

am Rhein-Marne-Kanal bei Zabern gefunden. Spater am Ufer der 
111 bei StraBburg. Walter  1931, S. 45: „La plante se trouve aujord’hui 
probablement sur tout le parcours du canal de la Marne au Rhin; 
dont elle occupe, par place, les bords en lignes serrees. Bords de l’ Ill 
a Strassbourg et certainement deja ailleurs en Alsace . . .“

Die Angabe von Th. Miiller (1941, S. 121): „Am Oberrhein 
kommt die Art naeh Mitteilung von Kle in  zerstreut im Altrhein- 
gebiet von Lampertheim vor'% beruht auf einem MiBverstandnis. 
(K. Kle in ,  briefl. 15. 11. 1941.)
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2. Holland.
Dortrecht 1913. Kloos 1935, S. 211: „Later ook elders soms 

vrij veel werd aangetroffen.“  De levonde Natnur 1918, auf die sich 
K loos  bezieht, war infolge des Krieges nicht zu beschaflen.

3. Belgien.
Ufer des Campine-Kanals bei Rijckevorsel. 1923. \ crmoesen 

(Mosseray 1937, S. 316).

4. Frankreich.
Nacłi Malcuit (1929) von Madiot 1916 bei Saint-Dizier an 

den Ufern des Marne-Kanals zuerst gefunden. Nach Fournier 
(.1923. S. 826) verdrangt er am Kanalufer zwischen Saint-Dizier 
und \4lrv die heimischen Arten. 1939 (S. 963) gibt Fournier 
weiter an: „Canal de PEst (flaute Saóne), Canal du Berry, C.anale 
latćrale de laLoire c le /1 In der Florę completive verzeichnet Fournier 
eine uoełi unveroffentlichte Kreuzung: B. cunnalus X lrvpa)'htus (/>. 
Madiotii Coste inedit) ohne nahera Angaben. Die Pflanze ist in Frank
reich anscheinend von ©Sten ller den Kanalen entlang gewandert.

4. llitlens aureus  (Ait.) Sherff. Bot. Gaz. 59 (1915) S. 313. - 
Slierff 1937, S. 339 346, Taf. LXXX.  — ( =  B.hetcroyihyllHS Or-
tega).

Pflanze ausdauernd, jnitunter einjahrig; Stengel kantig, einfach 
verzweigt, grrin oder etwas purpurn iiberlaufen. meist 0,5— 1 ra hoch. 
Blatter zieiulich diinnhautig, nndst an gefliigeltem, 0,2—4 cm langem 
Stiel, unbehaart oder gelegentlich filzig oder schwach M'eichhaarig; 
in der Form sehr veranderlich: entweder ungeteilt linear-lanzettlich- 
verlangert ellijitisch, ganzrandig oder drei- bis funfteilig, dann die 
Blattchen lanzettlich-linear (selten haarforinig) spitz und fein gesagt 
oder ganzrandig, sehr selten doppelt gefiedert mit linearen und ganz- 
randigen Abschnitten. Bliiten mit 5 0 gelben, eiformigen 1—3 cm
langen Strahlbluten. AuBere Hiillblatter 8- 17, linear mit knorpeliger
Spitze, rauh bewimpertem Rande und oft unbehaarter Flachę, 3 bis 
6 min lang, von den inneren Hiillblattern wenig verschieden. Friichte 
keilformig-linear, schwachkantig, schwarz oder schwarzlich, mehr oder 
weniger aufgerichtet, kurzborstig, am Grunde oft warzig, 4—7 mm 
lang, zweigrannig; Grannen gelb, dunn, oben mit riickwarts gericbteten 
Borsten besetzt, 1,5—2,7 mm lang.
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Verbre itung :  Von Siid-Arizona siidwarts durch die meisten 
Gebiete Mexikos bis zu den Yuikanen von Fuego und Pacaya, 
Guatemala.

Eingeschleppt und eingebiirgert in Frankreieh und I tali en. 
Im Garonnetal seit 1871 (Clavaud, Actes Soc. Linn. X X X I [1877]
S. LX III und X X X II [1878] S. 86). Sber ff  verzeiohnet an fran- 
zosischen Funden: L. Moteley  1877, bei Bordeaux zum Teil auf 
Scblammbanken der Garonne, E. H. Neyraut 1899 aus demselben 
Gebiel an Buhnen der Garonne. A. Jeanjean 1912 an Felsen von 
Massane bei Villeneuve. Coste (Florę deser, el ill. de la France 
Bd. III, S. 722) gibt an: Vollstandig eingebiirgert in der Gironde 
und der Dordogne. Fournier  erganzt: Var. — Eingefiibrt 1803.

Aus Italien nennt Sherff :  R. Pampanini  1899 bei Cozzuolo; 
G. Pallanda 1912, feuchte Felder und Graben im Tal von Poinpeji 
und 1908 subspontan und verl»reitet in Feldern und Graben zwischen 
Tal von Pompeji und Scafati. Fiori (II, S. 695) unterscheidet eine 
typische Form. von der er sagt: „vielleirhl angepflanzt“ und eine 
var. Wrujhfii (mit schmalen linearen Blattern), von der er sehreibt: 
..Eingebiirgert in Cozzuolo bei Vittorio Veneto, in den Marken bei 
Ancona, in Jesi und langs der Eisenbalm bei S. Benedetto del Tronto, 
Porto S. Giovanni usw. und im Salernitanisehen zwischen \ alle di 
Tompei und Scafati. — Sherf f  verzeichnet nocli die Ansicbt von 
Pampanini-Florenz, (lab die Art in Italien nur selten oder iiberhaupt 
keinen keimfahigen Samen erzeuge und sich gewohnlich mit Hilfe des 
Wurzelstocks erhalte.

5. Bidens ferulaefolius (Jacq.) DC., Prodr. (1836), Bd. 5.
S. 603. — Sber f f  1937, S. 332 - 338, Taf. LXXVII.

Ein- bis zweijahrig, aufrecbt, 0,3 1 ( 2,5) m hoch. Stengel
abgestumpft kantig, glatt oder oben diiiin bebaarl. Blatter doppelt 
bis fast dreifach gefiedert mit schmalen linearen Abschnitten. Strahl- 
bliiten bliihend 2,2—3,3 cm breit und 6- 9 mm hoch. Korbchen am 
Grunde oft rauh behaart; aubere Hiillblatter 8 10, linear, stumpf
oder scharf zugespitzt. innere eifórmig-lanzettlieh, durchsichtig be- 
randet. Strahlbluten 5, orange, breit, elliptisch oder eiformig-lanzett- 
lich, 1,1— 1,7 cm lang. Friichte linear-keilforinig, schwarzlich, mit 
zwei gelben, oben mit Widerhaken versehenen Grannen. Die Art 
wurde nach einer Pflanze beschrieben, die Jactjuin 1809 in Schon- 
brunn bei Wien aus Samen unbekannter Herkunft gezogen hatte.

Yerbre i tung :  Sud-Ar izona ,  Mexiko;  selten in Guatemala.
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Nach A. Lehmann (Gartenzierpflanzen, 1. Anfl. S. 680; auch in 
der 2. Aufl.) in Deutschland Gartenzierpflanze. Adventiv oder ver- 
wildert gefunden 1932 in Ulm-Sóflingen, SchuLtplatz im Gewann 
„Plapperacker“ von Miiller-Dornstadt. 1938 in Stettin, auf dem 
stadtischen Schuttplatz von Giinther Wangerin ;  angeblich mit 
fremder Olfrucht eingeschleppt. Beide Fundę von Sherf f  bestimmt. 
1940 zog Fiedler-Leipzig aus mexikanischem Wollstaub eine Pflanze, 
die den vorgenannten ahnelte — die auBeren Hiillblatter waren etwas 
andcrs geformt und behaart ; da die Friichte noch nicht entwickelt 
waren, konnte die Zugehórigkeit zur Gattung Bidens nicht festgestcllt 
werden. (Auch die Fnnde von Ulm und Stettin waren nicht in 
fruchtendein Zustande gesammelt worden und wichen im Aussehen 
voneinander ab.)

6. Bidens pilosus L., Sp. PI. (1753) S. 832. — Sherf f  1937, 
S. 412 -461, Taf. XCIX u. CII.

Bidens pilosus ist das Muster einer Adventivpflanze. Ihr Same 
wurde in der Zeit des geordneten Weltverkehrs unaufhorlich in die 
gemafSigten Zonen verschleppt. Mit starker Keimkraft begabt, ver- 
mochte er iiberall zu keimen, aber zur Einbiirgerung langte es nirgend- 
wo. — In den Beobachtungsgebieten der Adventivpflanzenforscher 
erschien die Art so regelmaBig ais W ollbegleitcr, daB wir sie mit 
Sicherheit in allen Wolleinfuhrlandern Europas erwarten konnen. 
Anscheinend gelangt sie auch mit Baumwolle zu uns, sicher wohl 
mit Olfruchten. Einmal wurde sie mit Kaffeeabfallen genannt. 
H erbst-Dortmund fand den Samen in kauflichem \ogelfutter.

Das Fundortsverzeichnis ist sehr liickenhaft, weil der Krieg die 
Yerbindung mit dem Yuslande weitgehend unterbrach.

Deutsehland :  Briinn, Dohren (Wolle), Dortmund (Schutt), 
Ilresden, Diilmen, Dusseldorf (Hafen). Freiburg i. Br. (Schutt), Geis- 
lingen-Altenstadt (Baumwolle), Gelsenkirchen (Schutt), Hamburg 
(Kaflecabfalle), Kettwig (Wolle), Kirschau bei Bautzen (Schuttplatz 
bei Scheuertuehfahrik), Kolmar (Wolle). Koln. Kuchen bei Góppingen, 
Lampertheim, Langenbielau (Wolle), Leipzig (Wolle), NeuB (Sehutt 
und Ólfabrik), Salach bei Góppingen (Wolle aus Argentinien), Sonuner- 
feld (Wolle), Waldbrol (Gartnerei), Dieringhausen (Wolle).

Scliweiz:  Derendingen (Wolle), Luterbach (Wolle).
Belg ien:  Antwerpen, Ensival. Ternionde, Tournai, Verviers. an 

der Yesdre auf Kies (Mosseray 1937, S. 319).
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Schweden :  Lackalange in Schonen (Blom 1929, S. 94); Gote- 
borg: Friliamnen 1938, Molndal: Krokslatte spinneri sedan flera ar 
och fortfarende (1939). \ astergotland. Angered: Agnesbergs Kvarn 
1939 (Blom 1939, S. 387).

England:  Selkirk (Probst  1938, S. 34).
Portugal :  Porto (Ascherson 1897, S. XC).
Die fast iiberall vorkommende, meist sogar iiberwiegende Form 

mit weiBlichen Strahlbluten wurde allgemein ais B. leucantJms unter- 
schieden.

Sherf f  glit-dert die Art:
A. Bliitenkopfchen gewohnlich ohne Randbliiten: B. rpilosvs i. e. S.
B. Bliitenkopfchen mit groBen oder kleinen Strahlbluten.

a) Strahlbluten im Verhaltnis 7.um Kopfchen klein, gelblich oder
weiBlich, etwa 4 8 mm lang.
1. Blattchen gewohnlich gesagt und dunnhautig, Strahlbluten

etwa 5 8 min lang: var. minor i. e. S.
2. Blattchen mit wenigen Zahnen und sehr dunnhautig, Strahl

bluten etwa 4 mm lang: var. minor f. umbrosus.
b) Strahlbluten im Verhaltnis zum Kiipfchen groB, gelblich oder 

weiBlich oder mehr oder weniger rotlich.
1. Das Kopfchen beim Bliihen 1—1,3 cm breit.

Mexikanisclie und sudainerikanische Formen, die in 
Europa noch nicht beobachtet wurden.

2. Das Kopfchen beim Bliihen 1,5 -3 cm breit.
a) Blatter einfach gefiedert, Fiederblattchen eiformig oder 

lanzettlich.
1. Die ganze Pflanze meist griin, die Blattscheiden 

ofters gelblich oder weiBlich: var. radiatus.
2. Die ganze Pflanze meist blaBblaulich, die Blatt

scheiden ofters rotlich: var. bimucronalus.
b) Die Blatter mehr gespalten. meist doppelt oder seltener 

dreifachgcfiedert, die Blattcile schinal: var. bimucro
nalus f. odoratns.

Beschreibung der Staminform nach Sherff :
Pflanze einjahrig, aufrecht, verzweigt, 0,3 —1,8 in hoch; Stengel 

kantig, kahl oder oft sehr sparsain behaart, gelblich griin oder purpur- 
farbig. Stiele der Blatter 1 6.5 cm lang, dunnhautig, gesagt und
bewimpert, beiderseits kahl oder mit ungleich langen, angedriickten 
Haaren zerstreut oder zuweilen dicht zottig behaart; dic untersten

F e d d e , Repertorium, Beiheft C X X X I. 6
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Blatter oft einfach, eiformig mit scharfer Spitze, die Spreite 1,5 bis 
7 cm lang; die mittleren meist drei- bis fiinf- (oder auch sieben-) fach 
geteilt, das Endblattchen langlich eiformig oder lanzettlicb zugespitzt, 
zum Grunde herablaufend, die nachsten seitlichen kleiner eiformig 
oder lanzettlich, spitz, sitzend oder herablaufend, die untersten grofier 
und kurzgestielt und sehr selten mehr oder weniger dreifach.spaltig; 
die obersten Blatter einfacb, lanzettlich. Das Bliitenkopfchen nicht 
oder nur undeutlicb strahlend, beim Bliihen 7 -8 inni breit und 5 bis 
7 mm hoch, 25—40bliitig, an diinnen 1 9 ciii langen Stitlen; das
Hullkórbchen unteii behaart; aufiere Hiillblatter 7—9, linear oder 
linear-spatelformig, die Spitzen verhartet. gewimpert, 4—5 mm lang; 
die inneren Hiillblatter lanzettlich, kiirzer. Strahlbliiten meist feblend 
(sehr selten klein, 2—5 mm lang, weifilicli oder gelblicb we i fi). 
Friichtchen linear. gerade oder die seitlichen schwach gekriimmt, 
schwacb zusammengedriickt-vierkantig oder ein wenig abgeflacht, 
unten glatt, oben hockerig-streifig, mit 2 - 3  (selten 4, sehr selten 5) 
2—4 mm langen Grannen, die mit gelben Widerhaken versehen sind. 
Die Friichte sind 4— 16 mm lang, die inneren viel langer ais die seit
lichen.

Weit verbreitet im tropiscl ien und subtropischen  Gebiet 
aller Erdteile. Ais A dvent ivp f lanze  anscheinend nicht so haulig 
wie die strahlbliitige Form var. minor. Sherf f  unterscheidet sie von 
der Grundform:

Blattchen oft scharf zugespitzt und scharf gesagt. Kópfchen 
schwach strahlig; Zungenbluten 4—7. weifilich oder schwefelgelb oder 
oft auch lebhaft goldig, oben unregelmafiig fiinfzipfelig, ungefahr 
5—8 mm lang, meist mit 2- 3 Grannen von 1—2 mm Lange.

Die Abgrenzung dieser Form von der Grundform ist oft Ge- 
schmackssache. Alle Merkmale aufier den Strahlbliiten kamen nicht 
selten auch an nicht strahlenden Formen vor, die in Deutschland 
gesammelt wurden. Bei Pflanzen, die erst im Spatherbst bei 
schlechtem Wetter zur Bliite gelangen, fehlen die Strahlbliiten oft 
ganz; sie miissen dann nach Sherff ais Normalform bestimmt 
werden!

Die Fonn ist noch mehr ais die vorige durch die tropischen und 
subtriopischen Gebiete verbreitet und die haufigste der adventiv 
auftretenden Formen. Sie wird in den Herbarien und im Schrifttum 
meist ]!. Ipncanthns genannt, so von Dohren, Kettwig, Kolmar, 
Langenbielau, Koln, Dortmund, Dresden u. a.
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Die Form mit noch groBeren Strahlbluten nennt Sherff  var. 
radialna Schnltz Bip. und besehreibt sie:

Der Stengel ein wenig niedriger, die Teilblattchen wohl ofters 
eiformig. Blutenkopfchen mit Strahlbluten, die zum Bliihen aus- 
gebreitet 1,5— 3 cm breit und 7—9 mm hocb sind. Strahlbluten 5 
oder 6, elliptisch bis fast eiformig, die Spitze etwas gestutzt, weiB 
oder gelb, oft von purpurlarbigen TVerven durchstreift oder selten 
ganz rosa oder purpurfarbig, 0.7— 1.5 cm lang. Friicbtchen meist 
kiirzer, 5—9 (sehr selten— 12) mm lang. Anders scheint sie sich nicht 
von der Stainmform zu unlerscheiden.

Bemerkenswert ist eine FuBnote Sherffs (1937, S. 432): „Die 
var. radiata ist am besten ausgepragt bei Pflanzen, die in Florida 
und Westindien gefunden wurden, wahreml die var. minor am 
typischsten bei Pflanzen des Orients ist. Auf den Ranarischen Inseln 
und an wenigen anderen Platzen neigen die zwei Formen dazu, sich 
zu nahern oder Zwischenformen zu bilden. In Mexiko und West
indien neigl var. radiata zur Annaherung an var. bimucronata.“

Die Form ist verbreitet durch Mittel-  und Siidamerika, auch 
in Afrika, Siid- und Ostasien und auf zahlreiclieu tropischen 
Inseln vorhanden, scheint aber im ganzen weniger liaufig zu sein 
ais die vorigen Formen. Die Schwierigkeit der Abgrenzung von 
Ubergangsformen wird noch dadurch erhoht, daB die Lange der 
Strahlbluten an einer Pflanze sehr schwanken kann, eine Erscheinung, 
die bei der Gattung Bidens lwsonders oft auftritt. Man erinnere sich 
an die Ubergange zwischen strahllosen und strahlenden Bliiten bei 
}}. crrnnus. — Sherff  erwahnt einen Fund Otto  Mollers auf der 
danischen Insel Amager von 1895. Fiedler  erhielt die Form 1938 
in seinem Garten aus unsortiertem und aus Kapwollstaub. Eine Form, 
die 1933 in wenigen Stiicken in einer Gartnerei in Waldbrol auftrat, 
schwankte in ihren Merkmalen zwischen var. minor und radialus. 
Dasselbe gilt fur Pflanzen, die 1939 in Dieringhausen (Aggertal) 
wuchsen.

var. b im u cron a tu s  (Turcz.) O. E. Schulz.
Stengel und Blatter meist mehr oder weniger blaulich oder blaf.i- 

griin. Blutenkopfchen meist mit weiBen oder rotlichen Strahlbluten. 
Bluhend 1 2,3 min breit. Friichtchen ofters 0 10 mm lang, zierlich,
etwa 0,75 mm breit mit aufrecht freistehenden Haaren zerstreut 
besetzt; Grannen vollig fehlend oder mit 1 2 (selten 4) Grannen,
die meist nur 0,5- 1 mm lang sind.

15’
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In Mexiko und seltcn in W est - In d ien  und Venezuela.  In 
Europa noch nichl bekanntgeworden.

var. bimucronałus f. odoratns (Cav.) Sherff.
Blatter mehr zerteilt. meist doppelt oder dreifach gefiedert, mit 

schmaleren Abschnitten.
In Mcxiko und sehr selten in Guatemala.
A dven t iv  gefunden 1938 in Stettin auf dem stadtischen Schutt- 

platz von Giinther Wangerin.  Angeblich mit auslandischer 01- 
fruchl eingeschlepp t (Begleiter Simsia foelidul). Bestimmt von 
Sherff . Im selben Jahre fand Jauch eine Pflanze von ahnlicher 
Blattform und Farbę auf einer kleinen Kehrichtinsel der Kiesgrube 
an der Basler S trafie in Freiburg i. Br. in nichtbliihendem Zustande. 
Sie wurde von Sherf f  beurteilt: „Immaturuin dubiuscjue! Forsitan 
B. '/niosą var. bimucronata f. odornla (Cav.) Sherff.44

1940 fand Fiedler  zwei Pflanzen an der Leipziger Wollkammerei 
ani Eingang zur Halde. Im selben Jahre erschienen einige Pflanzen 
in seinem Garten aus Wollstaub von mexikanischer Wolle. Sie \\urden 
teils in Dahlein, teils in Leipzig im Wasserglase zum Bliihen gebracht. 
Die weillen Strahlbliiten warcn rund l cm lang und 5 mm breit.

An die f. odoratns erinnert im Blattschnitt eine Pflanze mit dichter. 
fast lilziger Behaarung, die ais Wollankommling 1932 von Meyer in 
Langenbielau gesaminelt wurde. Ihre Artzugeborigkeil konnte mcht 
ermittelt werden.

7. Biilrns biternałiis (Lour.) Merr. et Sherff in Sherff, Bot. 
Gaz. (1929), Bd. 88, S. 293. — Sherf f  1937, S. 388—405, Taf. XCIX.

Eine kritische Art, die in Si id-Frankreieh gefunden wurde (1859 
bei Le Vigan in Weingarten von D. Tuezkiewicz) .  Da sie in den 
warmen Gebieten der ost l ichen Erdhal f te  weit verbreitet 
ist, unter anderem auch in Deutsch-Siidw'est- und Deutsch-Ostafrika, 
kann ihr Erscheinen ais Adventivpflanze erwartet werden. Die var. 
glabratns mit ihror filzig behaarten Form a.b;/ssinicvs unterscheidet 
sich von der Stammforiri durch einfach gefiederte Blatter und etwas 
langere Samen. Die Beschreibung der Stainmform sei nach Sherf f  
wortlich wiedergegeben:

Herba annua, erecta, 0,3 1,5 m alta; caule tetragono. olivaceo-
brunneo, glabro sed ad nodos pilosulo, ramis erecto-patentibus ramoso. 
Folia petiolata petiolis pilosulis 1.5—5 cm longis, petiolo adjecto 
0,5—1,5 dm longa, membranacea, utriiujue disperse pilosa, ciliala. 
serrata, pinnatim partita (rarissime indivisa); foliolo terminali oh-
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longo-ovato vel etiam lanceulato, ad apicem acuminato, ad basim 
cuneatiin angustato. 2—5,5 cm Iongo et 1 2 cm lato; foliolis laterali
bus 2—4 jugis, terminali proximis ovatis vel ovato-lanceolatis, bre- 
viter decurrentibus: sequentibus majoribus, breviter petiolulatis; in- 
limis manifeste petiolulatis, sursus partitis segmentis lateralibus ovatis 
sessilibus uni- vel subbijugis. Capitula subradiata, ad anthesin 
minuta, 5— 7 mm lata et 4—6 mm alta, 20—30-flora, pedunculata 
pedunculis tenuibus 1— 7 cm longis. Involucrum basi glanduloso- 
pilosuin: bracteis exterioribus 7— 10, anguste linearibus et non 
superne spathulato-dilatatis, acutis vel subacutis, hirsutis, 3— 6 mm 
longis; bracteis interioribus ovato-laneeolatis vel late ellipticis, sub 
apice subito angustatis in apiculum puberuluin, marginibus late 
hyalinis, plerumtjue exteriores paulo superantibus. Flores ligulati 
plerumque 3, albidi, steriles, ligula oblongo-elliptici, apice circ. 
3-crenata. circ. 4 mm longi, nullo stylo. Achaenia linearia, sub- 
attenuata, pro maxima parte nigresccntia, apice aristisque flavido- 
brunnea, erecta vel subrecurvata, paleas manifeste superantia, ob- 
compresKo-tetragona, glabra vel (praecipue exteriora) superne setis 
erecto-patentibus hispida, longitudinaliter omnino 8-sulcata, corpore 
0,7- 2 cm longa, plerumque 4-, raro 3- vel 5-aristata, aristis retrorsum 
hamosis lateralibus 2,5 3,5 mm longis mediis 2—2,5 mm longis.

Die Art wird in unreifem Zustande leicht mit einfachen For men 
der naehsten Art verwecliselt werden konnen. Die Staminform lallt 
sich von den haufigen Forinen des U. pilosus leicht dureh die andere 
Fiederung auch ohne Bliiten und Friichte unterscheiden, uicht aber 
die var. glabratus mit ihren einfach gefiederten Blattern. Ein Hinweis 
niehr, die adventiven Bidens-Arten nicht zu jung zu sammeln!

8. B. sitbattemans DC., Prodr. (1936), Bd. 5, S. 600. — Sherf f  
1937, S. 461 —466, Tal'. CX.

Blatter einfiederig: var. nnipinnalus Sherff.
Blatter mehr oder weniger doppelfiederig.

Die Blattabschnitte meist linear: var. sinudans Sherff.
Die Blattabschnitte dfters lanzettlich: 11. suballcrnans i. e. S.

Einjiihrig. aufrecht, Yerzweigt, 4 10 (oder auch fast bis zu 30) dm
hoch; Stengel kantig, kalii oder sparlich behaart. Blatter gestielt, 
doppelt fiederteilig oder nahezu einfach gefiedert; Abschnitte diinn- 
hautig. kurz und dicht oder zerstreut rauhhaarig, mehr oder weniger 
gezahnt oder nnregelinaCig gelappt, unten bleichgriin, die endstandigen 
meist verlangert lanzettlich oder verlangert linear, zugespitzt, die
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seitlichen oft schmaler, BliitenkBpfchen nicht zahlreich, an 1—4 cm 
langen Stielen, nicht oder schwach strahlend, bei der Bliilc 8 - J 0 mm 
breit und 5 —6 mm hoch, mit den Fruchtchen etwa 1,7 cm breit und 
etwa 1,6 cm hoch. Die Hiillblatter nicht ganz gleich, auBere etwa 
acht, schmal linear, gewimpert, mehr oder weniger rauh, scharf oder 
stumpflich und knorpelig zugespitzt. 4—6 mm lang, die inneren 
linear-lanzettlich. Zungenbliiten weiBlich oder weiBlich-gelb und 
rudimentar, oft fehlend. Fruchtchen nicht wenige (30—50), linear, 
vierkantig gefurcht, Schwarz, glatt oder oben leicht behaart: die 
auBenstehenden 6—8 mm, die inneren 8 —14 mm lang und die Spreu- 
blattchen leicht iiberragend, meist vier- (selten zwei bis drei-) grannig, 
Granne aufrecht oder fast aufrecht. 1 -2.5 mm lang und mit Wider-
haken beuehrt. — Sudamerikanische Art: Uruguay und Mittel- 
Argentinien bis Nord- und West-Brasilien.

Die adventiven Fumle der Art wurden meist B. bipinnalus, zum 
Teil auch B. nmyupnlamicus O. E. Schulz u. a. genannt. (Sherf f  wieś 
nach [1937, S. 464], daB die von Schulz besc.hriebene Pllanze zur 
Gattung Thelesperma gehort.)

Den AnstoB zur kritischen Nachprufung der angebliclien Fundę 
von B. bipinnalus gab Sclieuermann, der 1924 Bonte darauf auf- 
inerksam inachte, daB B- bipinnatas von Kettwig nicht mit den 
Pflanzen Nord-Italiens und Siid-Tirols ubereinstimine. 1931 vcr- 
mutete Bonte  in einem Schreiben an Probst ,  daB Tl. s-uballernans 
vorlage; Probst  gab die Mogliclikeit zu. Sie wurde spater von O. E. 
Sch u lz und Sherf f  bestatigt.

Der straffe schlanke Wuehs der Art laBt meist auch die starker 
zerteilten Blattforinen leicht von B. hiyinnatus und B. 'pilosus var. 
bimucronatm f. odnrahis unterscheiden. Die Art wurde urspriinglich 
ais Olfrucht-, dann ais Wollbegleiter festgestellt. — Zu li. suhnllcrnans 
zahlen die von Bonte  (1930, S. 233) angegebenen zalilreichen Fundę 
von B. bipinnalus in NeuB, Emmerich (an beiden Orten seit 1913). 
Kettwig, Urdingen, Essen. Im Herbar Sclieuermann liegt die Art 
femer von Lampertsheim a. Rh. (1934 auf mit Wollabfallen ge- 
diingten Spargelfeldern, ges. Feldhofen),  Derendingeu (auf Woll- 
kompost, Probst) .  Isslers wolladventive B. bipinnalus von Kolmar 
(Issler 1929/30, S. 6) ist in dem von Issler erhaltenen Belegstiick 
ebenfalls B. snbalternans. Fiedler  fand die Art 1938 1940 mehrfach
bei der Leipziger Wollkammerei und auf Gartenland. das mit Woll
abfallen gediingt wurde. Sie erwuchs 1938 aus unsortiertem Woli-

88
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staub sowie aus solchem vom Kap und aus Australien, 1940 aus 
Wollstaub von Montcvideo. — Blom (1936, S. 162) herichtigt eine 
Angabe von 1927 iiber das Vorkommen von Ii. melanocarpus bei 
Kvillcbaeksvagen in B. subaltmums und erwahnt gleichzeitig das 
Auftreten von B. meyapolamicus (Molndal: Svenska Oljeslageriet). - 
1939, S. 387 zieht er auch diesen Fund zu B. subalternans und erwahnt 
weitere Fundę. Fin Belegstiick von Vastergotland, Angered sn., 
Agnesbergs kvam, 1940, das der Verf. durch Yermittlung des Lunder 
Botanischen Vereins erhielt, war richtig bestimmt. Es ist anzunehmen, 
da (.i die anderen im Schrifttum erwahnten Fundę von B. bipinnatus 
ais Adventivpflanze meist zu B. subalternans gehoren1).

9. B. bipinnatus L., Sp. PI. (1753), S. 832. —  Sherff  1937, 
S. 366—373, Taf. L X X X IX .

Pflanze einjahrig, 0,20— 1,20 m hoch, selten hoher, Stengel auf- 
recht. einfach oder oben astig, vierkantig, meist kahl, griin oder 
rotlich iiberlaufen. Blatter żart, hellgruin im Uinrifl breit eiforinig- 
dreieckig, unvollkommen doppell gefiedert; die Fiederblatter zeigen 
entsprechend ihrer Grofienabnahme allmahliche Ubergange vom 
Fiederhlattchen zweiter Ordnung bei den groBeren unteren Fiedern 
bis zur Kerbung oder Zahnung bei den kleinsten Fiedern der Blatt- 
spitze. Der Endabschnitt ist meist spitz vorgezogen und oft am 
Grunde keilformig verengt (Sherf f :  „2—3fach gefiedert“ , Hegi:  
„gefiedert“ ). Die Bliitenkopfchen sitzen aufrecht auf diinnen, 1 bis 
10 cm langen Stielen, sind 5—7 mm hoch und nicht ganz so breit. 
Blutenhiille ain Grunde weichhaarig; auflere Hiillblatter 6— 10, linear,
3—5 mm lang, deutlich und etwas knorpelig gespitzt, die inneren 
linear-lanzettlich, mit hellerem Rande, um die Halfte langer ais die 
aufteren, zugespitzt. (Naeh Hegi die aufleren stumpf und fast so 
lang wie die inneren; das traf auf die Siid-Tiroler Pflanzen, die dieser 
Beschreibung zugrunde liegen, nicht zu.) Rohrenblutcn braun, langer 
ais die Spreuschuppen; Strahlbliiten kaum langer ais die Rohren- 
bliiten mit gelblich-weiBlicher, lanzettlicher bis eiformig-lanzettlicher 
an der Spitze ungeteiltein oder unregelinaflig zwei- bis dreilappigem 
Strahl. Friichte doppelt so lang wie die Blutenhiille, 10— 15 mm, 
linear, kantig, gerieft, meist drei- bis viergrannig, selten zweigrannig, 
oben verschmalert und nicht selten mit zerstreuten zarten Borsten

') Der von P o łg a r  in Gyiir (Westungarn) gefundunn B. oipiunatus (Bot. 
Koźlem. Bd. X X X V III, Jahrg. 1941, S. [329] 129) ist naeh Seheuerm ann B. 
suMtemum. (S eh eu erm an n, hriefl. 28. 11. 1941.)
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besetzt, unten glatt, fein und dicht gekornelt, dunkelbraun bis 
schwarz; Grannen gclblich, ctwas auseinandergespreizt, 2 4 mm
lang, mit hellen widerhakigcn Borsten bewehrt.

Sherf f  gliedert die Art:
Blatt gewóhnlich doppelt gefiedert; auBere Hiillblatter fein zu- 

gespitzt: B. bipinnnlus i. e. S.
Blatter gefiedert bis doppelt gefiedert, wobei nur die untersten 

Blattchen dreiteilig sind; auBere Hiillblattchen oben ver- 
breitert: var. biltrnoloides.

Die Yarietat ist aus Europa noch nicht bekanntgeworden; ohne 
f r  uch te ist sie nielit leicht von B. subaltcruatte und B. bilernatus zu 
unterscheid en.

Ais Heimat wird meist das warmere Amerika angegeben. 
Sherf f  ist durch die eigenartige Formenbildung ostasiatischer Pflanzen 
iiberzeugt worden, dali B. bipinnatus seit vorgeschichtlicher Zeit in 
Ostasien beheimatet sein miisse.

Ikrę europaischen Vorkommen in Siid -Frankre ich.  N ord -  
Italien und Siid-Tirol sind sclion lange bekannt. Im Botanischen 
Garten von Montpellier wurde sie nach Ma gnoi  (Thellung 1912. 
S. 514) bereits 1696 kultiviert. 1765 war sie nach Gouan bereits an 
verschiedenen Stellen anBerhalb Montpelliers vorlianden. Thel lung 
verzeicbnet eine Reihe von Standorten, die im Schrifttum angegeben 
wurden und vermerkt am SchluB dazu, sie schiene heute sehr selten 
geworden zu sein, er hatte sie selbst nie angetroffen, sie karne aber 
nach einer Mitteilung von Mandon in den Weinbergen von Grammont 
und eines Nachbarortes stets vor. — Cos te (1937, Bd. II, S. 358) 
gibt iiber ilire Verbreitung in Frankreicli an: Weinberge und Od- 
landereien des Mittelmeergebietes: Ilerault, Gard, Dróme, Var.

Fiir Italien wurde sie nach Hegi (Bd. VI. I, S. 523) sclion 1754 
von Seguir angegeben. Fiori  gibt an: Eingcburgert auf Ackern und 
Ódstellen; hier und da im Gebiet von Venedig, TrietU, Oberes Siid- 
Tirol, Etschtal, Lombardei, Piemont, Val Sesia und langs des Tessin. 
Ascherson (1896, S. LYI) verzeichnet einen Ausspruch von Fac-  
chini ,  dali die Art eine Landplage geworden sei. An Tiroler Stand
orten gibt Hegi an: Zwischen Sinieli und Burgstall, bei Gargazon, 
haufig urn Bożen (hier sich immer weiter ausbreitend), bei den 
Montigglerseen, Tramin, bei Salum, Auer, Saone, Fiave, Santa 
Massenza, Deutschmetz, Zambana. Trient, Rovereto, Borgo, Mori, 
Riva, Arco, am Fu Be des Monte Baldo. AuBerdem berichtet er: „In
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Kamten in Feldern ein lastiges Unkraut, so z. B. bei Wolfsberg.“ 
Die letzte Angabe ist besonders bemerkenswert, weil sie eine An- 
passung der Art an ein weniger warmes Klima bedeuten konnte. 
Ein guter Kenner der Karntner Flora, Herr Magister Hans D rob n y  
in Spittal a. D., teilt dazu mit: „B . bipinnalus wurde bei Wolfsberg 
von einem einzigen Sammler gefunden, also von einer ,Lastigkeit‘ 
kann keine Rede sein, sie ist bald wieder verschwunden. lcb kannte 
in Karnten nur einen Standort (Steinfeld i. D.) unweit der Halte- 
stelle, aber nicht am Bahnkorper. Nach zwei Jahren war davon 
nichts mehr zu finden.“

Von den im Schrifttum angegebenen adventiven Funden konnte 
bis jetzt nur der Fund Hupkes (Hupke 1933, S. 202) auf dem 
Guterbahnhof Koln-Gereon bestatigt werden. Hupke verinutet eine 
Einschleppung mit italienischen Sudfriichten.

B■ aristosus (Michx.) Britt., eine nordamerikanische Art aus der 
Sektion Mednsae mit Aachen Samen. dereń Grannen, wenn sie nicht 
ganz fehlen, oft vorwarts gerichtete Borsten tragen, im Gesarnt- 
aussehen an einen selir zierlichen B. frondusus erinnernd, wird von 
BI om 1939, S. 387 angegeben: „Molndal, Krokslatts spinnerei 1937.“' 
Da BI om .sorgfallig zu arbeiten pflegt und Sherffs Monographie 
benutzte, kann die Angabe richtig sein.

Mit dem Erscheinen weiterer Arten wird nach Beendigung des 
Krieges sicher zu rechnen sein.

Der Yerf. ist zahlreichen Botanikern fur Mitteilung von Bc- 
obachtungen, Herbarbclegen und andere Hille zu Dank verpAichtet, 
in erster Linie dem unermudlichen Forderer der FremdpAanzcnkunde. 
Herrn R. Scheuermann-Nordhausen a. H., femer Herrn A. Ade- 
Gemiinden. II. Andres-Bonn, P. Busch-Trier, W. Christiansen- 
Kiel, W. Dahnke-Parchim i. M., P. Decker-Forsl (Lausitz). 
H. Drobny-Spittal a. Dr., Dr. A. Fernandes-Univ. Coimbra, 
O. Fiedler-Leipzig, Fiedler-Riesa. W. Freiberg-Saarbrucken. 
W. Freytag-Weifienfels, O. Frohlich-Jena, Frl. Gr. Gerrits-  
Schravelen, Herrn W. Giese-Magdeburg, Haberland sen.-Gartow 
F. Hermann-Bernburg, E. HolzfulJ-Stettin, H. I loppner-Kre-  
feld, H. Hupke-Koln,  Dr. W. Hlilsbruch-Koln.  E. Issler-Kolinar. 
Fr. Jauch-K arlsruhe ,  E. Klein-Beuel, 4. Y . Jr. Kloos-Dort-  
recht. Dr. Koch-Liilsdorf, O. Lademann-Kohlo, W. L ibb er l -  
Lippehne, Dr. A. Ludwig-Siegen, K. Mały-Sarajewo. Prof. Dr. 
Mattfeld-Dahlem, Dr. H. Meusel-Halle, Max Militzer-Bautzen,
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Eugen Muller-Kaiserslautern, K. Miiller-Domstadt, TL. Miiller- 
Koln, K. Necker-Dusseldorf, Prof. J. NieBen - Bonn. Frl. Elsa 
Nyholin-Lund, Herrn Dr. E. Ob er do rfer-Karlsruhe, Prof. Dr. 
H. Paul-Miinchen, Dr. H. Pfeiffer-Bremen, K. Prinz-Tetscl en, 
E. Schalow-Breslau, E. Schone-Riesa, R. Schone-Dresden. 
H. Schwier-Gottingen, J. Uhlig-Oederan, A. Welter-Merzig,
A. Cohr s -Cheiniiitz, E. Secre t an-Hohenau.

B cn u tztes  S ch rifttu m :
A sch erson , P.: W eitere Beobachtungen iiber die Verbreitung von Bidens 

connatus und den ffir Deutschland 1896 neu gefundenen B. frondosus in 
Norddeutschland. — Verh. Bot. Ver. Brandenb., 38. Jahrg., 1896. 
Vcrbreitung der nordamerikanischen Bidens-Arten. — 1. c., 39. Jahrg., 1897. 

- Bidens connatus in Mecklenburg. — Arch. d. Freunde d. Naturgcseh. in 
Mecklenburg, 52. Jahrg., II. Abt., 1898. Gustrow 1899.
t bersieht neuer bzw. neu verollentlichter Fundę von GefiiBpflauzen (Farn- 
und Blfitenpflanzen) des Vereinsgebietes aus dem Jahre 1898. — Verh. Bot. 
Ver. Brandenb., 41. Jahrg., 1899. Berlin 1900.

— t bersicht fiber die neuen Fundę von GefaBpflanzen des Vereinsgebietes. —
Verh. Bot. Ver. Brandenburg, 42. Jahrg., 1900.

A sch erson . P. und R e tz la ff . W .: tlbersicht filier die neuen Fundę von GefaB- 
pflanzen aus den Jaliren 1902 und 1903. — Verh. Bot. Ver. Brandenb., 
46. Jahrg., 1904.

B lom , C.: Bidrag liii kannedomen om Srerigcs adventivflora Lokales fran Gfite- 
liorgstrakten. — Medd. fr. Giiteborgs Bot. Triidgard III. 1927; 1929;
X I. 1936; X III, 1939.

B on te , L .: Beitrage zur Adventivflora des rheinisch-westfalischen Industrie- 
geliietes 1913— 1927. — Yerh. Naturh. Ver. preuB. Rheinl. u. Westf., 86. Jahr- 
gang, 1929. Bonn 1930.

B on te , L. und S ch euerm anu , R-: Beitrage zur Advenlivflora des rheinisch- 
westfaliseben Industriegebietes 1930— 1934. — Dechcniana, Verh. Naturh. 
Ver. preuB. Rheinl. u. Westf., Bd. 94. Bonn 1937.

C oste , H.: Florę de la France — II. Aufl., 1937. Paris.
D eb ra y , M .: Sur iiuelques Bidens bolaretitpies. —  Buli. Soc. Linii, de la Seine- 

Maritime. Januar— Marz 1938. Le Havre.
D eck er, P .: Beitrage zur Flora der sudlielien Neumark und der iistlichen Nieder- 

lausitz. — Verh. Bot. Ver. Brandenb., 53. Jahrg., 1911.
— Vegetationsverhaltnisse in der Niederlausitz. — Verh. Boi. Ver. Brandenb., 

77. Jahrg., 1937.
— Bemerkenswerte Fundę aus dem Vereinsgebiet seit 1924. —  1. c. 

D ah n ke, W .; Flora von Parehim uud Umgebung. Teil III. -— Arch. Freunde
Naturgesch. Mecklenb., 7. lid., 1932/33.

— 2. Nachtrag zur Flora von Parehim und Umgebung. — 1. c., 10. Bd., 1935.
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F ied le r , O.: Neue Fremdpflanzenfunde an der Leipziger Wollkammerei und 
an den stadtischen Klaranlagen im Rosentale. —  Sitzungsber. Naturf. Ge*. 
Leipzig, 63.—64. Jahrg., 1938. Leipzig.

F io r i, A.: Nuova Flora analitica d’ Italia — Ausg. Florenz, 1923— 1925, Bd. II. 
F ou rn ier , P .: Deux composees adventices: Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 

et Bidens connatus Muhlenberg. —  Buli. Soc. Bot. France, 70. Jahrg..
4. Ser., Bd. X X II, 1923. Paris.
Les quatre Flores de la France. — 1940. Poinson-lJs-Grancey.

— Florę completive de la Plaine franęaise. Paris 1928.
G raebner, P .: Die Pflanzenwelt Deutschlands. —  Leipzig 1909.
G reene: Net* or noteworthy species (X X I\ ). — Pittonia, Bd. IV, 1899. 
H eg i, G.: Illustrierte Flora Mittelcuropas, Bd. VI, 1.
H erm ann , F.: Beitrage zor Flora von Anhalt und der angrenzenden preuflischen 

Gebiete. — Verh. Bot. Ver. Brandeub., 48. Jahrg., 1906.
H u p k e , H .: Ad\entiv- und Ruderalpflanzcn der Kolner Guterbahnhofe, Hafen- 

anlagen und Sehuttplatze. Nachtrag. — Yerh. JNaturh. V er. preufi. Rheinl. 
u. Westf.. Bd. 91, 1935. Bonn.

— 2. Nachtrag. — Fedde. Rep. Bcili. CI. Berlin 1938.
Iss le r , E.: Plantes importees par 1’ industrie laniere. (Wolladvenlive von Kalmar 

aus den Jahren 1929— 1930.) — Buli. Soe. d’ IIist. Nat. Colmar, Bd. X X II. 
1929/30.

J e a n p e r t ,E .: Nouvellcs localites de plantes parisienties. — Buli. Soc. Bot. 
France, Bd. 67, 1920. Paris.

K lo o s , A. V . ) r .: Aanwinsten van de Nederlandsehe Flora in 1920 en 1927. — 
Nedcrl. Kruidkundig Arcliief. Jahrg. 1927. Amsterdam.

— Aanwinsten van de Nederlandsehe Flora in 1934. — 1. c.. Teil 45. 1935. 
K lu g , G .: Bidens connatus Muhlenberg nru far Biihinen. — Natur u. Heimat.

5. Jahrg., 4. Ileft 1934. Aussig.
K ri s t, VI.: Pfispecek k adventi,ni a rudesfdui Kvi‘tcne Morawy I. — Shornik 

Kluba piirodowedeckćho, Bd. X VII. Briiim 1934. 
h ad em an u , O.: Adventivpflanzen aus der ostlichen Niederlausitz. — Verh. 
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D ie Spaltóffnungen der M archantiaceae
Von Herraann Ziegenspeck

Mit Tafli IV—VI

Sind pchon die Marchaiidaccac in anatomischer Hinsicht rnerk- 
wurdig, so gilt das besonders von der Gattung Preissia (Chomiocarpon). 
Wir wahlten diese daher zuin Ausgangspunkt unserer Betrachtung. 
Den AnlafJ dazu gab das reiche Vorkommen von Preissia commulata 
in den Lech-Auen. Die Standorte werden bereits von H oller (1) 
erwahnt (Lechfeld bei Mering). Seil der Meliorisation der Lech-Auen 
beim Schieflplatze und dereń Stellung unter Naturschutz sind sie 
aus dem Bereiche der męisten Hochwasser gekommen und es macht 
sich nun eine interessante Siedlungsfolge geltend, die die Moglichkeit 
zum Ausbreiten und Neubesiedeln mit Arten erinoglicht, die das 
tberschlammen weniger ertragen. Zu diesen gehort nun auch 
Preissia, ein verbreiteter, aber nicht haufiger Bewohner von Graben- 
randern und Siimpfen, die sich durch hohen Kalkgehalt auszeichnen. 
Die Aulehme des Leches bestehen aus feiustgemahlenem Kalkgestein.

Der Monograpli der Anatomie der Lebermoose, H erzog (2), dem 
ich eine groiJe Zahl von wertvollem Herbannaterial fur diese Unter- 
suchung verdanke, betont schon in der Einleitung die anregende 
Verniischung von urspriiiiglicher Gestaltung mit „Versuchen“  zu 
hoherer Ausbildung.

Wir finden gerade bei Preissia eclite Fasern von 0,5—0,6 mm 
Lange und 35 p Dicke. In der Priinarlamelle sind sic deutlich quer- 
micellat. Dagegen die dicke Sekundarlamelle bal ausgesprochene 
Faserstruktur ohne Streuung der Mizelle. Im Speichergewebe nistet 
eine Mykorrhiza, die Mittelrippe besitzt ausgesprochene Leitzellen. 
Von sonstigen Eigentiimlichkeiten sei besonders das Schwellgewebe 
betont. Es erzeugt beim Eintrocknen eine Rinne, in die das Leit- 
gewebe einsinkt. Seine Zellen sind in der Flachę organolangs, im 
Querschnitte tangential zur Thallusoberflache mizellat. Hierbei be- 
zeichue icli mit Mizellierung, mizellat usw. das Streicben der Langs-
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achse der Mizelle bzw. Makromolekiile der Wandstoffe (8). Das 
Schwellgewebe nimmt beim Befeuchien wieder zuerst das Wasser 
auf und dient, wie schon Herzog  bervorhebt, ais Spanngewebe fiir 
das eingelagerte Leitgewebe and den Thallus.

Ist schon dieses Verhalten der Erwahnung wert, so diiiften vor- 
nehmlich die Atemoffnungen Aufmerksamkeit beanspruchen, zumal ge- 
rade bei Preissia durch Gobel  (3) die Beweglichkeit entdeckt wurde. 
Wir wollen eine Abbildung derselben hierhersetzen (Abb. 1), zumal die 
untere SchlielJzellenschicht, wie sie einer der altesten Beobachter 
ohne Klarbeit iiber die Beweglicbkeit, Mirbel (4). genannt bat, nicht 
allgemein bekannt sein diirfte. Die dariiber gelagerten Ringe des 
Kamines siad in diesem Falle nicht sebr kraftig ausgebildet. Da wir 
in der Beobachtung der sebr schonen Radiomizellierung der Atem
offnungen ein neues Moment in die Behandlung hereingebracht 
haben, diirfte eine eingehende Bearbeitung dieser Bildungen an- 
gebracbt sein (11). Das geht zunachst vielleicbt noch aus dem Um- 
stande hervor, dali einer der altesten Beobachter, Voigt  (5), die 
SchlieBbewegungen in Zweifel zog und den Namen Atemoffnung an 
Stelle vou Spaltoffnung vorschlug, der bis jetzt allgemein gebraucbt 
wird.

Es ware ein Irrtum, zu glauben, dali man mit einer Abbildung 
von Marnhanlin oder Preissia den Formenreichtum erscbopfl hatte, 
der innerhalb der Marchantiaceae gerade im Bau der Atemoffnungen 
berrscht. Je nacbdem der Kamin oder aufiere Teil allein vorhauden 
ist oder noch dazu der SchlieBring kommt, pflegen wir einfache und 
tonnenformige Atemoffnungen zu unt erscbeiden. Am Thallus linden 
wir bei den einen Gattungen nur einfache, bei den anderen (Marchantia, 
Preissia und Bucegia) nur tonnenformige Atemoffnungen. Jedoch bei 
den nachsten Yerwandten (Fegalctta und Lunularia) wird man auf 
dem Thallus vergeblich nach tonnenformigen Gestalten suehen, ob- 
wohl man sie mit den obigen Gattungen zur Gruppe der Campositae 
vereinigt.

Die meisten Marchantiaceae besitzen besondere Trager der 
Sexualorgane, die man mit Gametangientrager, Sexualstanden und 
einfach Huten bezeichnet. Sic sind vom Substrate erboben und damit 
hinsichtlich der Verdunstung mehr exponiert, zumal da die Zuleitung 
von Wasser durch Rinnen und Rhizoidzopfe nicht immer sehr voll- 
koramen ist. Es kann uns daher nicht verwundern, wenn wir zumeist 
bei ihnen tonnenformige Atemoffnungen vorfinden, auch wenn diese
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dem Thallus immer fehlen, und noch dazu sehr gut schliefifahige und 
vollkommene. Jedoch gibt es von dieser Regel Ausnahmen (Stephan- 
soniella, Lunularia, Cgalhodium, Exormothcca, Pcllufopis grandis und 
die weiblichen Hutę von Fimbriaria Eorgana). Wir treffen ndr ein- 
fache an. Die Atemoffnungen der Slande sind dann aber meist kleiner 
ais am Thallus, was besonders fur Exormolheca von Góbel  (6, S. 753) 
erwahnt wird. Lunularia cruciala ist auf den weiblichen Standen, 
Reboulia hemisphaerim auf den mannlichen ohne Atemoffnungen.

Wir wollen nicht das Fehlen aller Atemoffnungen bei Mono- 
selenium tenerum und einigen Dumortiera-Artcn verschweigen. Andere 
Arten von Dinnorliera legen zwar am Yegetationspunkt solche und 
Luftkammern an, lassen sie aber friihzeitig verkummern. Da sie 
hierin den Keimscheiben auch anderer vollkommene Bildungen 
fiihrender Arten gleichen. so fafit sie Góbel  ais neogene Bildungen 
auf, welche auf dem Jugendzustande zur Sexualreife kommen. Es 
steht damit im Einklang, dali der Thallus dieser Arten ebenso wie 
die Keimscheiben anderer Arten mit Wasser leicht benetzbar ist 
und unter Fehlen einer Kutikula das W asser unmittelbar mit der 
Epidermis aufnimmt (Gobel). Die anderen Arten hingegen besitzen 
eine deutliche Kutikula und sind schwer benetzbar. Wrir konnten 
mit Sudanfarbung deutlich die Kutikula bei Mnrchantin, Preissin, 
Energia, Plagiochasnia und anderen Arten nachweisen.

Der Schliisselpunkt zum Verstandnis der Gestaltung und Mannig- 
faltigkeit der Atemoffnungen der Marclianliaceac diirfte wie so oft 
in dem Studium der Entwick lungsgesch ichte  liegen. Ŵ ir sind 
hier in der glucklichen Lagę, eine Reihe von vorzuglichen Bearbei- 
tungen [Leitgeb,  Orth,  Góbel  und Herzog (7)| zur Verfiigung zu 
haben, so da fi wir uns kurz fassen kónncn und nur einige kurze Zu- 
satze hinsichtlich der Mizellierung zu machen brauchen. Die Prii- 
paration dieser zarten Gebilde ist nicht immer leicht, weil die jugend- 
lichen W^andungen der Moose im allgemeinen nicht lange eine Auf- 
hellung in Eau de Javelle aushalten. Immerhin komint man mit 
Chloralhydrat und vorsichtigem kurzem Einwirken von Eau de Javelle 
zum Ziele. Mit dem Gipsplattchen und den Nicols erscheint dann 
immer die eine oder andere Praparatstelle brauclibar. Allerdings 
kann man nicht gerade leicht Demonstrationsobjekte und gute Dauer- 
praparate bekommen. Immerhin ist die Radiomizellierung der jugend- 
lichen Atemoffnungen und die Mizellierung der Epidermis viel starker 
wie die anderer, jugendlicher, leichter zerstórbarer Gewebe und komint

flfi
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dann auch in dickeren Schnitten vielleicht nach Quetschen zum Yor- 
schein. Die Mikrotomtechnik liefert durch die Verzerrung und die 
Schwierigkeit der Aufhellung auch keine besseren Praparate.

Es liegen zwei Arten der Kammerbildung vor: Erstens die von 
innen heraus. Die Luftkammer bildet sich am Grunde der Epidermis- 
zelle. Sie eignet Marchantia, meistens aucb Prcissia und vielleicht 
auch Bucegia. Zweitens die von aullen nach innen gehende. Sie 
eignet, soweit bekannt, den anderen Gattungen.

E xogene  Kammcrentstehung
Wie im Bild o der Fig. 2 wiedergegeben, entwickelt die Scheitel- 

kante keine eigentliche Epidermis, sondern sic gibt nicht leicht ais 
antiklinal kenntlich nach oben und unten Sektoren ab. Sehr bald 
werden die Zellen periklinal oder tangential zur Oberflache mizellal. 
Es gilt dabei die Regel, daB die Zellkernspindel sich senkrecht zur 
Streckung der Zelle und parallel zur Mizellierung einstellt. Die sich 
antiklinal streckenden Zellen teilen nach innen das spatere Fiillgewebe 
ab, wahrend die aulJere Zelle zur spateren Epidermis wird, man kiinnie 
dabei von einem „Dermatogen“ redeu. Wahrend nun die inneren 
Zellen die quere Mizellierung beibehalten, also organoquer bleiben, 
stellen sich die Mizelle des Dermatogens antiklinal ein. Es erfolgt 
nun Zellteilung und Streckung im Sinne des Umfanges.

Innen entstehen zunachst kleine Interzellularraume. Da gleich- 
zeitig auch die hypodermalen Zellen antiklinale Mizellierung an- 
nehmen, so erfolgt flachige Neuzellbildung und Zellstreckung. Es 
erscheint ein Kammerboden und eine Kammerdecke. Von der Flachę 
lietrachtet sind die Decke und der Kammerboden zunachst peri- 
zellular mizelliert, was eine flachige Ausbreitung der Luftkammern 
bedingt. Spater aber erscheint eine oiganoquere Lagerung, was eine 
Streckung der Kammcrn in die Lange hervorruft. Zumeisl jedoch 
bleiben die Mizellierungen etwas verschwommen.

In der Mitte der Kammer zeichnen sich friihzeitig meist vier, 
seltener (Prcissia, haufiger) drei Zellen ab. Auf dem Querschnitte 
sind diese Zellen tangential zur Oberflache mizellat, die Zellen strecken 
sich radial (Bild o). Es erscheint die erste tangentiale Wand (Bild a). 
Ein Kanał zwischen zwei Yiererriugen isl noch nicht vorhanden. Die 
Zellen sind luckenlos aneinandei gepreOt. Innen und aullen werden 
durch schiefe Wandę Zellen abgegliedert. Die Mizellierung wird nun 
keilig (Bild b und b').

F e d d e ,  Repertorium, Beiheft CXXXI. 7
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Gleichzeitig mit dieser Wandlung des Querschnittsbildes er- 
scheint auf der Flachenwand die Ausbildung einer immer deutlicher 
werdenden Radiomizellierung. Da zunachst die Zellen nocli zu- 
sammenhangen, muB das zu einer VergroBerung der Flachen in An- 
naherung zum Kreise fuhren. Die keilige Anordnung mul] aber auBcn 
eine dichtere Erzeugung von Mizellen bringen. Das muB bei innerem 
Zusammenhalt auch ein Flachenwachstum ara Rande in Richtung 
der Mizelle, also perimizellat, hervorrufen.

Nicht immer bleiben die vier Stockwerke allein, es kann nocli 
die Zahl der Ringe durch Teilungen vermehrt werden. Im Inneren 
der Anlage liisen sich nun die Zellen voneinander. Das muB bei der 
Radiomizellierung der Oberflachenwand zu einer Ausweitung des 
Ringes fuhren. Die Zellen ergeben einen weiteren Ring. Es setzen 
auch Zellteilungen in den mittleren, auch auBeren Ringen ein, so daB 
diese aus je 3- 8 Zellen gebildet sein konnen. Der Spalt setzt sieli 
nun bei Marchantia nach innen weiter fort (Bild c), aber es kann 
auch auBen (Preissia) zuerst die Offnung erfolgen. Endlich ist der 
Kanał auch auf der anderen Seite geoffnet (Bild d). Der Mittelteil 
weitel sich am meisten, dann der obere Ausgang. Es bilden sich 
schmale Zellen. Diese legen haufig noch mehr oder minder deutliche 
tangentiale Mizellen an. Man kann aber oft im Kamine keine deut
liche Mizellierung mehr erkennen.

An der untersten Zellage ist die Ausweitung meist am geringsten. 
Dafiir wachsen die Zellen mehr zu Keilen aus. Die Radiomizellierung 
bleibt hier immer nichl nur erhalten, ja sie wird starker kenntlich 
und erzeugt dann die farbenprachtigen Bilder beim Betrachten mit 
dem Gipspliittchen Rot I. Ordnung. In manchen Fallen kann sich 
die Innenwand zum Spalte noch papillenartig vorwiilben. Sie ist 
dann sogar am Rande tangential zum Verlauf der Zellwand mizellat, 
wir nennen das perimarginal.

In einer Reihe von Arbeiten habe ich die verschiedene Dehnbar- 
keit der Zustande der Zellwande dargetan (9). Dabei gilt die Be- 
obachtung, daB die kiirzeren Mizelle und Makromolekiile die leichter 
dehnbaren und iiberdehnbaren Wandę kennzeichnen (Amyloide und 
manche Collosen). Sie nehmen Jod unmittelbar (Amyloid) oder nach 
leichter Einwirkung von Salzsaure (Collose) unter Blauung auf. Die 
langen Molekule und Mizelle (andere Collosen und Zellulosen) zeigen 
die schwerere Dehnbarkeit und schwache IJberdehnbarkeit. Die Jod- 
blauung erfolgt erst nach langer Einwirkung von starker Salzsaure
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oder cr.st nach Chlorzinklosungen. Noch geringere elastische und 
kaum plastische Dehnbarkeit kennzeich.net verholzte Wandungen, 
dereń Mizelle und Makromolekiile durch Briicken mehr nder minder 
starr verkniipft sind.

Ferner ist die Richtung der Dehnbarkeit durch den Verlauf der 
Mizelle gegeben. Nach dem Gegenmizelldehnungssatz ist senkrecht 
zum Mizellverlauf, also antimizellar, die Dehnbarkeit und Uberdehn- 
barkeit ain groBten. Je kiirzer die Mizelle und Makromolekiile sind, 
desto mehr macht sich daneben noch eine Verschiebung entlang 
den Mizellcn geltend. Die paramizellare Ausweitung geliugt nebenbei 
bei amyloiden Membranen noch leichter ais bei der Zellulose. Doch 
ist dereń Betrag immer bedeutend geringer ais die antimizellare 
Dehnung. Es sei auf die Arbeiten (9) hingewiesen.

Betrachten wir nun Keimpflanzen von Arten mit tonnenformigen 
Atemoffnungen, so entbehren die jungen Stiicke solche. Die Anlage 
der unvollkommenen Offnungen erfolgt jedoch ebenso endogen wie 
bei den alten Stiicken (Orth 7d). Infolge Hemmung koinmen sie 
nicht zu normaler Entfaltung. Gobel legi abcr auf die offene 
und geschlossene Entstehung keinen allzu groBen Wert. Man kann 
versucht sein, das ganze ais eine Art trichothallischen Bau aufzu- 
łassen, der ja auch bei den einen Arten zu einer friihzeitigen Auf- 
lockerung zu Fadenbelagen fiihrt, wahrend bei anderen feste Thalli 
gebildet werden. Die Organisation der Keimscheiben erinnert stark 
an die Griinalgen, die ja die V orfahren der Lebermoose anzestraler 
Gestaltung sind und die Marchantiaceen sind ais anzestraler Ast 
derselben eben noch starker an die Algen angenahert. In diesem 
Zusammenliange mochten wir noch die Angabe von Leitgeb  (7) 
betonen, dali man bei Preissia beide Arten von Entstehung der Luft- 
kammern vorfinden kann. Das bezeugt, daB der Unterschied nicht 
so grundlegend ist.

Die exogene Entstehung der einfachen Atemkammern hat 
Lei tgeb  beobachlet und beschrieben. In neuerer Zeit hat Orth und 
sein Lehrer Gobel  gezeigt, daB es wirklich ein Zertrennen der Wandę 
durch Auflosen der Mittellamelle, nicht ein Emporwachsen der Zcllen 
nach Lei tgeb  ist, das die exogene Entstehung einleitet. Auch hier 
mogen Zeichnungen nach beiden Autoren unter Einzeichnen der 
Mizellierung das geschriebene Wort erganzen (Fig. 3).

An der Scheitelkante, die wir unter anderem bei Fimbriuria 
Lindcnbergiana studierten, finden wir antiklinal mizellate Scheitel-

7*
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zellen, welche nach oben und unten Segmente zunachst gleiehen 
Mizellverlaufes abgeben (Bild o). Wir verdanken das reiche Materiał 
fur unsere Untersucbung Herrn Dr. Gaukler,  Erlangen. Binnen 
kurzem stellt sich eine periklinale Mizellieruug der Segmente und 
ein Strecken derselben senkrecht zur Oberflache ein. Dali, wie oben 
bei MarrJmnha und Preissia geschildert, bald die Aufteilung in 
Binnenkorper und „Dermatogen“ erfolgt durch Einziehen einer peri- 
klinalen Wand im Sinne des Mizellverlaufes, mogę nicht besondeis 
hervorgehoben werden. Nach der Erzeugung einer Anzahl von Zellen 
unter erneuter anliklinaler Mizellierung des „Dermatogens“ ver- 
groilert sieli der Binnenkorper und nun zerfallt die Haut durch Losen 
der Mittellainelle von auBen nach innen fortschreitend (Bild 2). Diese 
Spaltung setzl sich nach innen bis zum Ansatze der Dermatogenzellen 
durch (Bilder 3— 4). Die hypodermalen Zellen, die spateren Grund- 
wande der Kammcrn, werden ebenfalls antiklinal mizellat und es 
setzen Zellteilungen im gleiehen Sinne ein. Die Kammerbóden eilen 
formlicli den Decken in der Entwdcklung voraus (Bild 5). Es setzen 
nun unter etwas keiliger Mizellierung die ersten schiefen Wandę ein 
und gliedcrn die Zellen der Kaminerdecke ab. Durch eine periklinale 
Wand wird die seitliche Kammerwand von der Epidermis abgetrennt. 
Die Kammerdecken bleiben aber immer offen. Em die Offnung 
sind die Grenzzellen angeordnet. Diese sind zumeist zu vier in einen 
Ring angeordnet (Bild 14). Durch radiale Wandę entstehen 5 —7, ja 
8 Zellen im Ringe (Bild 15). Bis hierher ist die Mizellierung aus- 
gesprochen radial zum Spalte. Die vergroBerten Zellen werden nun 
meisl tangential zum Spalte mizellat. Neue Wandę lagein sich in 
diesem Sinne ein und es kann die Zahl der Ringe um den Spalt von 
einem bis auf vicl vermehrt werden. Die vom Spalte entfernten Zellen 
bleiben noch eine Zeitlang radial mizelliert. aber es konnen auch 
perizellulare oder andere Anordnungen auftreten und die anders ge- 
richteten Teilungen bauen die Kammerdecke auf. Die scliarf ge- 
ordneten Ringzellen liegen zunachst in der Ebene des Thallus. Die 
tangentiale Zellerzeugung bringt jedoch ein Emporheben des Kamines 
mit sich, es entsleht eine Art Kuppel (Bild 14 —16). Die letzten Zellen 
des Ringes bleiben sehr haulig radiomizellat, sie geben an Standen 
den Ubergang zu den Zellen des SchlieBringes. Die innersten Zellen 
werden sehr klein und schmal und tragen oft einen schmalen Saum. 
Oft sind sie so flach, daB sie den nocli dazu einreillenden Saum bilden. 
Die Mizellierung des Kamines ist oft sehr undeutlich und die Doppel-
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brechung so mangelhaft, da!3 man kaum eine Mizellierung feststellen 
kann. Diese Schilderung entspricht etwa dem Thallus von Fegatclla 
oder łicbuulia. Es ist nun sehr interessant, daB die Auflenkamine 
der touncnformigen Atemoffnungen olt die gleiche Art der Entstehung 
und Formung aufweisen.

Bei Standen nun erfolgen auch Teilungen nach innen (Bild 9 
bis 11). Die Zellen bleiben radiomizellat von oben gesehen und peri- 
klinal von der Seite im Querschnitte betrachtet. Die Bilder 12 und 13 
gleichen so sehr den Schliefizellen endogener Entstehung, da fi man 
gerne mit Gobel  (6) den scharfen Unterschied von exogener und 
endogener Entfaltung ablehnt.

Niclit immer erfolgen nun so viele tangentiale Teilungen des 
Kamines. Es kann nur ein Zellring entstehen, z. B. Clcveu, Plagio- 
chasma- Arten, San Ima. Andere Arten von Fimbriaria und Grimaldia 
haben zwei bis drei Zellringe, wahrend Fimbriaria macropodu sechs 
Zellringe besitzt. Fiir Fimbriaria. Blunwana schildert die Entstehung 
so weniger Ringe Peissel (10): „Wahrend die Kammern sieli immer 
mehr weiten, bleibt also die Offnung so eng wie am Anfang. Es bildet 
sich iiber den einzelnen Kammern auf diese Weise eine dreischichtige 
Zelldecke aus. Ein sogenannter Schornstein wird bei Fimbriaria 
Blumcana nicht ausgebihlet. Die Zelldecke ist einfach perforiert.“ 
Bei anderen Arteu fanden wir in dem ersten Ringe (leutliche Radio- 
mizellierung.

Zusammenfassend kann man also die Radio mizellierung ais eine 
Vorbedingung fiir die Entfaltung der Atemoffnungen auffassen. Wir 
haben das schon (11) friiher ausgefiihrt. Die Radiomizellierung ist 
eine Yorbcdingung fur die Entstehung des zentralen Spaltes der 
Atemoffnungen der M archantinacai: wie der Spaltoffnungen der hoheren 
Pflanzen. Besonders gut kann man das bei Monokotylen studieren, 
weil infolge des interkalaren Wachseus der Blatter alle Stadien leicht 
gefunden werden. Ein sehr leicht zu beschaflendes Objekt ist z. B. 
Allium Cepa (Fig. 4). In Bild a ist die erste Anlage der spateren 
Spalliiffnungen abgeliildet. Es gliedern sich Kurzzellen ab. Diese 
sind nocli ebenso wie die sich extrem streckenden Langzellen der 
Epidermis quermizellat. Es liegt das in ihrer Entstehung und dem 
Einsatze der Kernspindel und Streckung vor der Abgliederung be- 
griindet. Sie bleiben nun zuriick, wahrend sich die Langzellen stark 
im Sinne gegen die Mizellierung strecken, sie werden an den Enden 
uberwallt, weil sie sich unten mehr dehnen ais oben. Es erfolgt
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nunmehr ein neuer Umschlag der folgenden Mizellen. Sie stellen wieli 
langs. Die Kurzzelle weitet sich, die Kernspindel stellt sich langs 
und erzeugt eine Langswand im Sinne der Spindelstcllung und 
Mizellierung. Bevor nunmehr die Spalie aufgeht, werden die SchlieB- 
zellen radiomizellat. Es erfolgl die Abiundung des Zellpaares und 
die sclion oben erwahnte Ausweilung der Zellen in paramizellarer 
Richtung. Mit dem Losen der Mittellamelle geht die Spalte auf. Der 
V«>rgang ist also bei den SchlieBzellen der hoheren Pflanzen vollig 
analog. Er ist in beiden Fallen eine Auswirkung des Gegenmizell- 
dehnungssatzes.

Die Entfaltung erfolgl auf dem Zustande des Amyloides oder 
einer kurzmizelligeu Kollose. Sie ist ein irreversibler Voigang, weil 
eine leiehte Lberdehnung gegeben ist. Ist aber die Wandung vorher 
auf dem Zustande der Zellulose oder langermizelliger Kollose befind- 
lich, so erzeugt die Turgordehuung unter Auflosen der Interzellular- 
substanz wohl auch ein Aufgehen der Spalte, aber die Debnung ist 
elastisch, der Vorgang ist reversibel. Nach Turgorschw'und schlieBt 
sich der Spalt.

Das gilt nun fur die Spaltoffnung der hoheren Pflanze und 
wir erwarten das daher auch bei den radiomizellaten ScblieBzellen
der Marchantiaccae.

Óffnungs-  und SchlieBvorgang der Atemoffnungen.
Bew egl ichkeit  bei J Inrrhunli ncrui’

Mirbels (4) Namengebung anneau obturateur la!3t den ScliluG 
zu, daB er die Bedeutung ais Schliefiring wirklich gekannt hat, jedoch 
von einem Beobachten kann keiue Rede sein. Das wird denn nun 
aueh 1879 von Voigt. (5) in Abrede gestellt und um Verwechselungen 
vorzubeugen, anstatt von Spaltoffnung der ''fanie Atemoffnung vor- 
geschlagen. Drei Jahre spater (1882) aulJerte sich Góbel  (3) in seiner 
grundlegenden Moosbearbeitung: „Nacli dem, was ich bei Prrissia, 
wo der unterste Ring aus vier Zellen besteht. gesehen babę, glaube 
ich annehmen zu diirfen, dafi demselben die Fahigkeit zukommt. 
die Atemoffnung unten zu schlieBen, dali dieselben also wirklich ais 
SchlieBzellen funktiouieren.“ Ohne diese Stelle bei Gobel  zu kennen, 
hat in einer Arbeił im Stahlschen Institute Kamerl ing  (12) zum 
mindesten die Erscheinung aus der Nichtbeachtung bervorgezogen, 
wenn nicht gar erst durch Beobachtung gestiitzt neu entdeckt. Der
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Grund fiir das Ubersehen diirfte nach ihm in dem Umstande liegen, 
daB die meisten Botaniker nur Marcliantia polipnorpha, Fegatella 
eonica und T/unularia cruciata kennen und nur die Thalli beobachtet 
haben, nicht die Stande. Die Bewegungsfahigkeil der einfachen 
Atemoffnungen der beiden letzteren Arten ist nur sehr gering oder 
fehlt fast, die tonnenformigen Atemoffnungen des Tliallus von 
Marcliantia pohitnorpha zeigen nur eine sehr beschrankte Verengung, 
geschweige denn einen VerschluB.

Das beste Objekt in unserer Flora, Preissia commutata, hatte K. 
nicht lebend zur Verfiigung, sondern nur ais Alkoholmaterial. Sein 
Hauptobjekt war Fimbriaria Stahliana, das sehr gut den SchlieB- 
vorgang in den weiblichen Hiiten sehen liiBt. Das fiihrte er mit Recht 
auf den „notigen“ Verdunstungsscliuiz zuriick, weil die erbabenen 
Stande schlechter mit Wasser versehen sind ais der Thallus. „Ist 
VerschluBfahigkeit iiberhaupt vorhanden, so hal sie ihren Sitz im 
untersten Ringe.“ Die Bewegung kann am besten an Flachenschnitten 
beobachtet werden, wenn .sie mit der Unterseite nacb oben gelegl 
sind. Beim Liegen in Wasser sind die Spalten offen. Zugabe von 
6% Kaliumnitratlosung erzielt schon vor der eigentlichen Plasmolyse 
VerschluB. Die dicken Querschnitte lassen die Beobachtung von der 
Seite gut zu. Nicht beobachtet hat er die Bewegung infolge von 
Reiz. Trockenes und Alkohoimaterial zeigt immer geschlossene 
Spalten. Sehr rasch wirkende Fixantia, wie absoluter Alkohol vor- 
nehmlich nach Kuchen oder Carnoysches Gemisch, ermoglichen wie 
bei den Spaltoffnungen der hóheren Pflanzen eine Fixation der offenen 
Organe. Sie harten die Membran so schnell, daB sie sich nicht mehr 
elastisch zusammenzieht.

Wie bei den Spaltoffnungen (11) ist die Unabhangigkeit vom 
anderen Gewebe beim SchlieBringe sehr wichtig. Er hangt ±  frei 
in die Atemhohle binein. „Es ist klar, daB ein solcher Ring ais Ganzes 
betrachtet bei steigendem Turgor in allen Zellen sich durch das 
Auftreten von Spannungen in tangentialer Richtung erweitern wird.“ 
Nach Sinken erfolgt umgekehrt ein YerschluB. „Die Yerengung kann 
in vielen Fallen sehr weit gehen bis zum volligen VerschluB.“  Seine 
gute Abbildung geben wir wieder (Fig. 6) und erganzen wir durch die 
von uns beobachtete Mizellierung.

Von Einzelheiten seien nocie nachfolgende ausgefiihrt.
Den besten volligen VerschluB erzielte er bei Plagiochasma 

Aitunia. Die ziemlich enge AuBenoffnung ragt kaum iiber den Thallus
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empor. Der rinnenlose Stiel der Hutę besitzt ein inneres Wasser- 
leitgewebe und im Hutę ist ein Wassergewebe vorhanden. Enge 
Óffnungen weist Preissia auf. Mit ihnen kann die Veidunstung so 
gut herabgesetzt werden, daB die zwei machtigen ,.Biindel“ des In- 
floreszenzstieles geniigen, um das nolige Wasser herbeizuschaffen.

Bei Marchanda pulymorpha besteht ein groBer Unterschied 
zwischen Thallus uńd Hut. Weite Óffnungen mit sehr geringer Ver- 
engung zeichnen das Lager aus, enge besser schlieBbare den weiblichen 
Stand, der noch dazu mit zwei an Rhizoiden reichen Rinnen im Stiele 
versehen ist.

Wahrend die weiblichen Stande von Fimbriaria Stahliana zumeist 
eine starkę Yerengung, seltener einen volligen VerscbluB der tonnen- 
fórmigen Óffnungen zeigen, fiihrt das Lager nur einfaehe, schlechter 
reagierende Gebilde.

Starkę Differenzen bestehen bei FegałcUa conica. Der Thallus 
hat sehr weite hervorragende, einfaehe Óffnungen, die bei Plasmolyse 
sich wohl etwas durch die riickwartigen Zellen am Grunde des Kamines 
verkleinern lassen. Die Hiite von derselben Pflanze liaben im Stiele 
nur eine Rinne mit sparlichen Rhizoiden. „Ihre kanalfoririigen Atem- 
offnungen ragen beinahe nicht vor. Die auBere Miindung ist sehr 
eng, der Kanał ist lang und die innere Offnung kann absoluten Ver- 
scłduB zeigen.“  r

Durch die Arbeiten von Strugger (13) ist es bekannter ge- 
worden, daB die SchlieBzellen der hoheren Pflanzen Orte besonders 
groBer Transspiration sind. Auch die Versuche von R u d o l f  (14), 
die ich habe entstehen sehen, ergaben ganz ahnliches. Es ist nun 
sehr interessant, bei Kamer l ing die Angabe zu finden, daB auch 
bei den Thalli von Marchanda und noch besser bei den Fruchtkorpern 
dieser und von Fimbriaria SlaMiana Blutlaugensalz und Thalliumsulfat 
sich zuerst und starker in dem SehlieBringe anhaufen. Es sei betont, 
daB Blutlaugensalz in den Zellwanden nicht im Protoplasten wandert. 
Auch in dieser Hinsicht besteht also voIlige Gleichheit.

Uber die Beweglichkeit der groBen einfachen Kamine liaben wir 
schon oben berichtet. Es gibt nun eine sehr groBe Zahl von 
Marchandaceac, welche sehr viele, aber kleine einfaehe \temflffnungen 
besitzen. Bei dem Formenkreis der Astroporae {Clrvea, SanUria, 
Peltolcpsis) und Oxymilra fand er eine wenn auch geringe Beweglich
keit der merkwiirdigen, durch eine sternformige Verdickunghaufig 
[nicht immer Bergdolt  (15)] ausgezeichneten Óffnungen. „Diese
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bogenformige, verdickte Membranpartie ist vermutlich bei Yerschlufi- 
stellung im Gleichgewicht und wird also bei hohem Turgor einige;- 
maBen gestreckt.“  Sinken des Turgors ruft Verengung herbei.

Es ist historisch ganz merkwiirdig, dali P fe f f e r  (16) in seiner 
Pflanzenphysiologie noch im gleichen Jahre gerade die Atemoffnungen 
der Marchantiaceae ais nicht verschluBfahig auffuhrt.

Haberl  andt (17) bemerkt in seiner 4. Auflage 1904 bei der Be- 
handlung der Atemoffnungen der Marchantiaceae, „daB eine Er- 
schwerung des Gasdurchtrittes, also eine Herabsetzung der Tran- 
spiration erreicht werden soll.“

Porseh [1905 (18)] betont die geringe Leistungsfahigkeit. Ob- 
wohl doch PJagiochasma einen Hohepunkt der Entwicklung darstelle, 
so ist doch das Ausbleiben der zweizelligen Stomata zu betonen. 
Der Apparat ist nach ilim bei den Marchantiaceae eine Ersatzbildung, 
die trotz geringer Leistungsfahigkeit groBe Komplikation besitzt.

Auch Gobel  kommt erneut auf diesen Punkt in seiner Organo- 
graphie (6) zuriick. Wenn auch nicht immer ein voller VerschluB 
eintrete, so sei ohne Zweifel schon eine Yerengung von Bedeutung 
fiir die Regulierung der Transpiration. Er weist auf die Enge bei 
Preissia gegeniiber Marchanlia polymorpha hin. IN ocli enger ist aber 
die Atemoffnung auf dem Hutę von Marchanlia palcacea.

In seiner Arbeit iiber Fimbriaria Blmnrana, unter der Agide von 
Claussen betont Peissel (10) die Beweglichkeit der einfachen Atem- 
ofTnungen auf dem Thallus: ,.Die kleinen flachkonvexen Warzeń des 
Thallus bestehen aus aufgewiilbten Zellen in der unmittelbaren Um- 
gebung der Luflkammeroflnungen. Die beiden innersten Kreise von 
je 6—7 Zellen sind zu Form- und Lageanderungen fahig, wodurch 
Verengung und Erweiterung der LufthohlenoflTnung zustande kommt.“

Sehr viel wird auf die Bewegungsfahigkeit der Atemoffnungen in 
der Anatomie der Lebermoose von Herzog (2) eingegangen. Bei den 
einfachen Atemoffnungen ist nach ihm die Verengung oder der Ver- 
schluB meist unmoglich, da die Randzellen haufig tot sind. Damit 
leugnet er nicht die Beweglichkeit an sich.

Bei den tonnenformigen Bildungen tauchen die unterhalb der 
Yorhofe der Luflkammern gelegenen, groBen und langen Ringe des 
Ansatzes in das Assimilationsgewebe ein. Derselbe ist lebeml und 
turgorfahig und somit eine SchlieBzellenschicht. „Das kann die Weite 
regulieren, ja sogar volligen YerschluB hervorrufen.“
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Eine ganze Reihe von Beobachtungen iiber die Verschlu8fahig- 
keit finden sich in der sehr griindlichen \rbeit von Orth (7d). Fur 
die Marchanlia- A rten scheint bei manchen Formen, ahnlich wie es 
Gobel angegeben hat, eine Verschlu6fahigkeit moglich zu sein, indem 
bei starker Transpiration (!) die untersten Kanalzellen durch Ver- 
ringerung des Tur gors zusammenschlieBen.

Uber den Mechanismus der Bewegung konnten wir nichts finden. 
Durch die Liebenswiirdigkeil von Herrn Dozent Dr. Gaucker ,  
Erlangen, war ich in die Lagę versetzt, frische Pflanzen zu erhalten von
F im briario  hindenbergiunn. Corda.

Zunachst arbeitete ich nach den Angaben von Kamerling (12) 
mit tonnenformigen Atemóffnungen des weiblichen Standes. Die 
Flachenschnitte legte ich mit der Lnterscite nach oben. Zur besseren 
Sicht empfiehlt sich die Luft durch Ansaugen zu entfernen. Wie in 
der Figur 6 zu sehcn. hebt sich der SchlieBring deutlich in der 
Luftkainmer frei beweglich ab. Sein Ring aus 6—8 Zellen ist aus- 
gewcitet, wenn die Zellen im Wasser ihre Saugkraft voll gesattigt 
haben. Die AuBenwande sind etwas derber ais die zarteren spalt- 
bcgrenzenden Wandę. Die Radialwande sind gleiehfalls derber. Die 
AuBenwande der Ringzellen bilden fast einen glatten Kreis. Die 
Innenwande sind etwas geschweift. Der Spalt ist weit offen. Zugabe 
von verdiiimtem Glyzerin entnimmt den turgeszenten Zellen Fliissig- 
keit und nun sieht man deutlich den Kreis der AuBenwande kleiner 
werden. Die Umrisse verkiirzen sich etwa um 30n/(l, zugleich beulen 
sie sich etwas bogig nach auBen. Die Radialwande bleiben gleich, 
aber die ganzen Zellen rutschen fórmlich auf den Spalt zu, die freie 
Bcweglichkeit ist, wie oben erwahnt, sehr wichtig. Die Innenwande 
ziehen sich ebenfalls etwas zusammen, bald jedoch wolben sie sich 
stark vor und verschlie6en den Spalt mehr oder ininder vol!ig. Riick- 
geben in Wasser erzielt wieder Offnen. Glyzerin nochmaligen SclduB.

Wenn man mit Alkohol die Zellen totet, dann erzielt so diinnes 
Glyzciin keinen VerschluB mehr, wohl aber starkes Glyzerin. Es 
scheint also die Wandung durch Quellen und Schrumpfen mit stark 
wasserentziehenden Mitteln dasselbe erzielen zu konnen. Wenn man 
lange in kochendem Glyzerin aufgehellte Stiicke untersucht, dann 
gehen sie wieder auf, weil nun das Glyzerin in die quellende Wand 
eintritt. Das ist ja auch sonst bei tjuellbaren Mechanismen von uns 
beobachtet wordcn (27).
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Wir machen da auf die Parallelitat mit den Stomata der hoheren 
Pflanzen aufmerksam. Vuch bei ihnen kann man durch raschen ex- 
tremen Wasserentzug Schrumpfungsbewegungen im Sinne der Spalt- 
offnungsbew egung erzielen. Die QuoIlungs- und Schrumpfungsbewe- 
gungen der toten Membran ist in beiden Fallen imstande, dieselbe 
Form anzunehmen w ie der Turgeszenz- und Lumenbewegungsvorgang 
der lebenden Objekte bei schwacherem Wasserentzug. Wie bei allen 
solchen Vorgangen weisen wir auch hier auf die richtende Wirkuug 
der Mizellierung hin. Gegenmizelldelinung und Langsmizcllstarre sind 
eben genau so durch den Mizellvcrlauf bedingt wie die QuelF und 
Schrumpfvorgange der Mizellarkohasionsmechanisinen (28).

Bereits bei der Zellentfaltung haben w ir auf die Radiomizellierung 
des SchlieGringes hingewiesen. Diese ist nun auch bei Fimbnaria bei 
tonnenformigen Atemóftiiungen sehr deutlich zu sehen. Man kann 
hier leicht mit dem Gipsblattehcn und gekreuzten Nicols arbeiten. 
Ein Aufhellen ist nicht einmal notig, aber zum Erzielen schoner 
Praparate sehr zweekdienlich. Die \^ande sind beim Betrachten von 
Thallusquerschnitten auf der Flachę des Spaltes ausgesprochen anti- 
klinal-mizellat. Einem antiklinalen Ycrkiirzen leisten sie Widerstand. 
Die Radialw iinde im Sinne der Betrachtung des Flachenschuittes sind 
auf der Flachę pcriklinal zum Thallus mizellat. Aueh das bedingt 
eine Starre im Sinne der Bewegung der ganzen Zellen.

Die Radiomizellierung ist also erst imstande, die Bewegung zu 
erklaren. Sie ist hier allein richtend fur den sonst ditfusen Vorgang 
der Turgeszenzdehnung. Yerdickungen wie bei den meisten Stomata 
fehlen. Wir betonen, dali a u li er den SchlieBzellen auch noch der 
nachsthohere Ring, ja selbst die grolJen Zellen des Kamines in gleichein 
Sinne radiomizellat erscheinen. Der gauze Apparal maclit somit die 
Bewegung mit. Der Kamin leistet keinen Widerstand. Nur die 
kleinen schief abgesetzten Zellen um den Spalt des Kamines sind 
tangentomizellal im Sinne des Spaltumlanges. Auf dem Querschnitte 
sind aber die Grundzellen des Kamines, die an die Epidermis der 
Luftkammerdecke ansetzen, wie diese selbst antiklina] zum Thallus 
mizellat. DaO die Mizellierung bei F. titMiana gleich ist, betonen 
W'ir (6). Betrachten wir daher den Kamin allein beim Eintrocknen 
mit der Oberflachenbeleuehtung durch den l  ltrapak. so sehen wir 
nur eine geringfiigige Bewegung beim Eintrocknen; auch beim Plasmo- 
Iyseversueh ist das der Fali. Es werden die Spaltbegrenzer etwas 
nach oben gehoben. Diese wirken also etwa w7ie die AulJenhorner
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der Stomata. Am Thallus kommen nun eigentlich nur Kamine vor, 
htichstens ein Ansatz zum Schlieffring ist vorhanden. wir haben aucli 
hier nur eine geringfiigige Schliel3bewegung im Sinne von Kamerling.

Bewegungsversuche unternahm ich weitcrhin mit den etwas 
grbBeren, aber einfachen Atemoffnungen vom breiten Thallus einer 
Plagiochasma, die mir in dankenswerter Weise die Direktion des 
Botanischen Gartens Miiiichen iiberlassen hatte. Sowohl beirn An- 
trocknen unter der Beobachtung mit dem Ultrapak wie nacli der 
Glyzerinmethode beobachtete ich ein tangentiales Yerkiirzen der 
ganzen Epidermis. ohne d a li eine besondere Richtung mir aufgefallen 
ware. Unter Emporheben der feinen Miindung verengten sich die 
Atemoffnungen.

Am Flachensclinitl (Fig. 7, Bild 10) ist deutlich eine Radio- 
mizellierung der Zeilen des Aufienringes zu sehen (Zellen 1). Die 
Querschnitte (Bild 2) ermogliehen das Erkennen einer antiklinalen 
Mizellierung bei allen Zellen des Apparates wie der Epidermis. Die 
Spaltbegrenzer, wie wir kurz den Ring kleiner Zellen nennen wollcn 
(Zellen 2 und 3), haben ausnehmend diiinie Wandę, so daI3 kaum ibre 
Mizellierung ais spalttangcntial erkannt werden kann. Dagegen sind 
die spaltradialen Zellwande etwas derber. Aul3erhalb der Atem
offnungen sind alle Epidermiszellen von der Flachę betrachtet kollen- 
chymartig verdiekt.

Wir mochten bei solchen Fallen schwacher Bewegung der Atem
offnungen dereń Bedeutung weniger in einem Spaltenschluff zur 
Herabsetzung der Transpiration sehen, ais vielmehr in einem Schutz 
gegen das Zusammenpressen.

Dieselbe Bedeutung hat die geringe Anderung der sehr weiten 
einfachen Atemoffnungen von Fcgalrlln (Fig. 1) und Limnlnńa, die 
wir uach Kamer l ing  wiederholten. Die inehreren Reilien der Spalt
begrenzer sind entwedcr undeutlich oder spalttangential mizellat. 
Es weiden diese passiv verlmgcn. Die AuI3enzeIIen dagegen vcrkurzen 
sich spalttangential. Bei ihnen ist die Radiomizellierung i  zu er
kennen.

Ahnlich reagieren die tonnenformigen Atemoffnungen des Thallus 
von Marchanlia polumorpha, dereń Schliel3zellcn nur schwach mehr 
papillenartig vorgewiilbt sind. lmmerhin ist die Verengung etwas 
groBer und die tonnenfiirmigen SchlieBzellenringe haben eine aus- 
gesprochene Radiomizellierung. Hingegen erkami ten wir am weib- 
Iichcn Standc gute SchlieI3ringe, die mehr oder minder zum Schlusse
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befahigt waren (Fig. 5). Es wiedcrholt sich prinzipiell dasselbe wie 
bei den Standen von Fegatella. \X ahrend der Thallus einfache oder 
schlecht schliefiendc tonncnformige Atemoffnungen hat, besitzen die 
Stande i  kraftig reagierende Atemoffnungen oder es fehlen diese 
auf den Standen ganz (Lunnlaria).

Sehr bedeutungsvo!l sind fraglos die toniienfbrmigen Atem
offnungen von Preissia und Buccgia, von denen uns Preissia commulata 
in reichem Vorkommen zur Verfiigung stand. Die Offnung des Kamines 
ist ziemlieh weit. Die innerste Schicht ist vielleiclit auch hier tangento- 
micellat. Die nachsten Ringe wcisen eine deutliche Radiomizellierung 
auf. Im sich schon etwas verengenden nachstunteren Ringe und noch 
mehr im eigentlichen Schliefiring ist dagegen diese von iiberzeugender 
Deutlichkeit. Die Zellen des Schliefiringes ragcn papillenartig gegen 
die Spaltmitte vor. Ihre Enden sind sc.hwach perimarginal (also dem 
Randc entlang) mizellat. Zumeist sind es vier Zellen, die den Ring 
zusammensetzen, haufig fanden wir bei Preissia und Buccgia (Fig. 5) 
drei Zellen. Gelegentlich erhohl sich die Zalil auf 5—6. Bei liucegia 
sehlieOen die VorwdIbungen seitlieb mehr aneinander, doch findet man 
das auch bei manclien Atemoffnungen von Preissia. Offen entsteht 
ein kreuzformiger Spalt, der in der Mitte und an der Begrenzung 
der Zellen besonders erweitert ist. Das von G y or f fy  gesammelte 
Materiał wurde mir von K. Muller dankenswerter Weise iiherlassen. 
Nicht bei allen Standortsformen von Preissia ist die Aufienoffnung 
gleichweit. Wir haben die Maile mit dem l Itrapak an lebenden, 
feucht gelialtenen Stiicken gemessen.

An etwas geschiitzten Stellcn im Basen sind die Thalli flacli und 
oben saftig griin. Der Rand breitet sich aus und die Gesamtbreite 
betragt 5- 6 mm. Beim Hineinsehen init Oberlicht kann man den 
Spalt deutlich erkennen, der von den Papillen offengelassen wird. 
IN ach dem Antrocknen jedoch ist er nicht mehr zu erkennen. Zugleich 
hebt sich der Kamin etwas. Die \uCenmundung des Kamines millt 
(24 : 30) 29 : 33 (36 : 39). Die ersten Zahlen sind das Minimum, die 
Ietzten das Maximum. Die inittleren Zahlen stellen dagegen das 
arithmetische Mittel aus 30 Messungen dar.

Frei auf Aulehm gewaehsene Stiicke waren blaugriin und trugen 
einen etwas hochgezogenen roten Saum. Am schmaleren, 3—4 mm 
breiten Thallus ragten die Kamine etwas mehr vor. V on oben konnte 
man schwerer hineinsehen. Die Lange und Brcite der Auffendffnung 
hatte folgende Mafie (15 : 24) 19 : 28 (30 : 30).
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Die folgenden Versuche machten wir mit den trockener ge- 
wachsenen Stiicken. Nach dem Einlegen in Wasser mit der Innen- 
seite nach ohen beobachteten wir kreuzfiirmige deutliche Offnungen. 
Die Enden verliefen fast gerade zur Mitte. Nach Zugabe von Glyzerin 
gieht mail deutlich das Vercngen, welches an den Ansatzstellen der 
ScliIieGzellen aneinander deutlichst zu verfolgen ist. Am ehesten 
schwinden die Arme der kreuzformigen Offnung, der Mittelteil bleibt 
am Iangsten erhalten. Zuletzt jedoch wird aueh er zuin volIigen oder 
fast viilligen Schwinden gebracht.

lin Gegensatz zu den sonstigen Epidermiszellen fiihren die Atem- 
offnungen oft kein Chlorophyll. Um Hinwcisc auf den weiteren 
Mechanismus zu erhalten, suchten wir nach Starkę. Es war nur eine 
geringe Mcnge vorhanden, wahrend im sonstigen Thallus reichliche 
Starkę zugegen waren. Der Zellkern der SchlieGzellen ist auffallend 
klein, wic sich mit Karminessigsaure (29) feststellen lid). Eine Ver- 
anderung des osmotischen Druckes habcn wi r zwar nicht gemessen, 
weil durch die starken Wachsbelage das nicht leicht ist, aber wir 
liaberi den Eindruck gewonnen, daG eine s<> vollkommeiie Apparatur 
hier nicht vorliegl. Soweit wir uns einen SchluG erlauben kiinnen, 
mochten wir nicht an eine Reizphysiologie der Atemoffnungen glauben, 
sondern mehr an cin Erschlaffen mit dem gesamten Thallus denken. 
Das hieGe eine exogene, nicht endogene Regelung von Offnen und 
SchlieGen, wenn man nicht die erhohte Transpiration (siehe oben) 
ais ein Bedingen des Schlusses ansehen will.

D ie Kut iku la
Man findet iiber die Membranine der Marchantiaceae wenig An- 

gaben. Es mogę daher eine kleine Versuchsreihe hier angefuhrt 
werden. Durch die Bemerkung von Giibel (6) wurde ich auf die 
leichte und schwere Benetzbarkeit von Dumorticra und Prcissia auf- 
merksam gemacht. Die erste Art bekam ich im lebenden Zustande 
in dankenswerter Weise vom Botanischen Garten Miinchen (Berg-  
dolt) iibersandt. Sie erweist sich ais leicht benetzbar und ist imstande, 
Wasser mit dem Thallus aufzunehmen, wie ja Giibel naehweist. Das 
gilt nicht von den meisten anderen Marcliantiaccac, im Gegenteil, 
diese sind schwer benetzbar. Sie stehen damit im Gegensatz zu den 
meisten anderen Leber- und Laubmoosen, dereń Blatter leicht be
netzbar sind. Es W'erden zwar Kutikularstrukturen von Herzog (6) 
bei manchen Lebermoosen angefuhrt, aber wie haufig in der Literatur



Pic Spaltoffmmgen der Marchantiaceae 111

wird hier der Begriff Kutikula nicht im chemischen Sinne einer Auf- 
lage von fettartigen Korpern gebraucht, sonden nur topographisch. 
Die Stammchen und Eapseln der Munse haben aber Auflagen von 
offenbar korkahnlichen Substanzen.

\X ir arbeiteten zunachst wieder mit Preiasia. Legt man Flachen- 
schnitte der Oberseite des Thallus in konzentrierte Schwefelsaure ein, 
so bleiben die Kutikula und die Ausgange der Atemoffnungen deutlich 
erhalten, ja sogar der Kranz und Randsaum um die Atemoffnung 
isl besonders deutlich und laBt eine allerdings sehr schwache 
Radiomizellierung erkennen. Die gauze auBere Atemhóhle und sogar 
noch ein TciI der SchlieBzellen hinterlaBt cbenfalls ein hauchdunnes 
Hautchen. Zumal die W achsbelage der Oberseite der SchlieBzellen 
bleiben aufs deutlichste erhalten, wie sich auch die eingeschlossene 
Luft noch ais Blasen um die Wachstcile erhalt.

Wir unterscheiden nun hinsichtlich der Loslichkeit in Chrom- 
saure Endodermin und Kutin. Ersteres ist darin loslich, letzteres 
nicht. Zur Verwendung gelangt Chromsaure 1 : 2. In diesem Stoffe 
blieb nun cbenfalls die ganze Kutikula mit der Auskleidung der 
ganzen Atemoffnung erhalten. Es liegt also eine echte fur Wasser 
schwer oder nicht durchlassige Schicht vor. wenn wir berechtigt sind, 
die Undurchlassigkeit porenloser Kutikulas auf Grund des Ausschlages 
chemischer Reaktion zu ubertragen.

Ich nahm nun Farbeversuclie mit Sudanglyzerin und R- 
Scłiarlachchloral vor. Die aufgehellten Flachen- und Querschnitte 
wurden siedend heiB gefarbt, um das Wachs abzuschmelzen. Es 
hinterblieb die Kutikula ais rotgefarbte Schicht iiber der gesamten 
Epidermis. Der Randsaum um den Ausgang der Kamine, die ganze 
auBere Ateinliohle und die Umkleidung der SeldieBzellen nahm eine 
Farbung an (Fig. 5). Damit diirfte die Bekleidung mit einer Kutikula 
wohl bewiesen sein. Hoinolog verhielt sich Murchanlia polymarpha 
und Buccgia. Die Epidermis von Lunularia, Fegatclla, Cualhodium, 
Marchanlia ‘pulgnwrpha, chenopoda, nitida und palmntn erwahnt ais 
schwacher kutikularisiert Kamer l ing  (12).

Aus der Reihe meiner Untersuchungen mochte ich noch die von 
Plagioćhasma rwpestre hervorhebeu, die ich der giitigen Ubcrlassung 
durch Herm Dir. K. Miiller, Freiburg, verdanke. Andere Arten 
lieferten mir die Professoren Paul,  v. Schoenau und Herzog.  
Die gesamte Epidermis von Pflastersteingestalt sowie die einfachen 
zweiringigen Atemoffnungen bis hinein an den Ansatz der Begrenzer-
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zellen besaGen ein deutliches Kutikularliautchen. Kamer l ing (I. c.) 
kennt die dicke Kutikula von Plagiochasma A iloma und Oxymitra 
pyramidata. Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht alles Untersuchte 
wiedergegeben werden, ohne ihn zu sprengen. Obwohl auf die Einzel- 
heiten weiterer Untersuchungen verzichtet werden muG, so sei doeh 
die Analogie mit den Atemoffnungen und Lufthohlen der hoheren 
Pflanzen betont. Letztere zeigen ja auch die Auskleidung der SchlieG- 
zellen und oberen Teile der Atemhohlen (zum mindesten dieser) in 
fast allen untersuchten Fallen.

Im AnschluG hieran seien noch einige Beobacbtungen der Epi- 
derinisoberflache mit dem Ultrapak. also Oberflachenlicht, wieder- 
gegeben. Es ist auf diese Weise in iiberzeugcnder Weise der Besatz 
mit W achsre i f  zu erforschen.

Die Epidermis von Preissia, Marchanda und Fegatrlla war glatt 
und rein. Es fehlten Kornchen, dagegen waren die Wachsbelage aufs 
beste in der Atemhohle von Preissia und Marchanda zu sehen. Sie 
erstreckten sich bis auf die AuGenseite des SchlieGringes, der wic 
gepudert aussieht. K n j (19) hat in seiner Lntersuchung die Wachs- 
kornchen gekannt. Der Belag bestand aus lauter feinen, oft etwas 
Iłinglichen Kornchen. In tlen Atemotfnungen von Herbarmaterial 
konnten wir auGerdem Wachskrusten gleicher Form bei Jiuregia 
romana antreffen. Bei der hochgradigen Analogie mit Preissia diirften 
die Verhaltnisse dieser auf jene ribertragbar sein.

Die Epidermis von Aitunia aus dem Aliinchener Bntanischen 
Garten besaG einen feinen Reif von Waehs auf der gesamten Epi
dermis. Dieser ist iibrigens von Kamer l ing (12) schon gefunden. 
Der Belag ging auf die einfachen Atemoffnungen, ja er bedeekte die 
kleine, bei langer Beleuchtung sich schwach verengende AuGenoffnung 
des Apparates am Thallus. Es kann un6 nicht verw'undern, daG wir 
bei Plagiochasma mit breitem Thallus aus dem Munchener Botanischen 
Garten zwar keinen Reifbelag auf dem Thallus, aber doch die Wachs- 
pfropfen in der Atemoffnung wiederfanden. weil beide Gattungen 
nahe verwandt sind und friiher sogar von Plagiochasma Aitonia ge- 
redet w urde. Schone Wachspfropfe traf ich weiterhin bei Fimbriaria 
Lindcnhergiana an (Fig. 6). Die Verstopfung mit Wachs diirfte 
auch bei einfachen \tem6ffnungen eine weitere Verbreitung aufwei.sen. 
Auch hier waren ausgedehnterc Untersuchungen mit frischem Materiał 
und dem Fltrapake sehr erwunscht. Die Untersuchung von Herbar
material ist weniger sicher und so mochten wir die dabei gewonnenen
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Ergebnisse hier nicht anfiihren, sonderii noch weitere Untersuchungen 
an Frisch materia] uns vorbehalten.

l Tbcr die Bedeutung der Wachsmberzuge finden wir im wesent- 
lichrii drei Ansichten: 1. Schutz gegen TierfraB, 2. Transpirations- 
schutz, 3. Benetzungsschutz.

Der Schutz gegen TierfraB diirfte hier hochstens gegeben sein 
bei dem Uberzuge iiber den gesamtcnThallus. W ir mochten in unsereni 
Falle nicht mit ihm rechnen.

Der Transpirationsschutz, der in der altcren Literatur eine sehr 
groBe Rolh‘ spielte, ist zweifelsoline in manchen Fallcn bei hoheren 
Pflanzen berechtigt. Wir mochten in diesern Zusammenhange jedoch 
auf die neueren Zusammenfassungen kritischcr Natur durch Stocker .  
Walter  und Seyhold hinweisen [zitiert nach Linsbauer (20)]. 
Iinmerhin sei an die von Kamer l ing  (12) beobachtete besonders 
starkę Transpiration aus den Atemoffnungen heraus erinnert und in 
diesern Zusammenhange die W,orte von Linsbauer (20, S. 118) 
wicdergegeben: „Erwagt man, daB der Waclisiiberzug vornehmlicli 
die kutikulare Transpiration einschrankcn inuB. so liegt der Gedanke 
nahe, dafl gerade die Epideriniszellen der stomataren Blattseite und 
Bezirke eines solchen Schutzes ani meisten bediirfen; tatsachlich 
pfl<‘gt bei ihnen AuBenwand und Kutikula starkcr ausgebildet zu 
sein.‘Ł

Am meisten Bedeutung diirfte der Schutz hiei gegen die Be- 
netzung dienen. Indem wir auch hier auf die ausgedehnten und 
kritischen Literaturzusammenstellungen von Haberlandt  (17). 
Neger (21), Linsba uer(20) verweisen, mochten wir nur Kerners(22) 
Gedankengange betonen, die in den Untersuchungen von Stalii eine 
weitgehende Bestatigung fanden. Die Wachsbeziigo in der Nahe der 
Spaltoffnungen sind nach ihm vrorwiegend ein Schutz gegen kapillare 
Verstopfung der Spaltoffnungen. Wir finden sie daher besonders 
liaufig bei Pflanzen der Weidenauen und Wiesenmoore ( 1'rrissia und 
Marchiintial)- die besonders stark dem Benetzen durch Tau ausgesetzt 
sind. Uberschwemmen und Uberfluten kommt ebenfalls oft vor. Die 
Xerophyten, welche am Boden liegen. werden zudem sehr haufig 
durch plotzlieh einsetzende Regengiisse iiberlaufen, die sie dann ge
rade in den scltenen giinstigen Zeiten fiir den Gasaustausch aiis- 
schalten wiirden. Wir beobachteten das sehr gut bei ineditorranen 
Standorten.

F c d d e ,  Repertorium, Beiheft CXXXI. 8
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Wir sind in der gliicklichen Lagę, hicr den sonst biologisclien 
Funktionen gegeniiber so kritischen Gobel  ais Zeugc anfuhren zu 
konnen ((>., S. 752): „Die untere Offnung"1 (bei Marchnnlia foluiren 
und 'polymorpha) „ist hier weit, dort schmal. Ucr Ansatz ist bei 
Freissici nocli enger und ganz eng bei Marrhunlia pnlrnren.11 Ein 
Wachsiiberzug macht die Offnungcn unbenetzbar. Die Verengung der 
Offnung durch die Fortsatze gegen die Mitte bei Frcissift und manehe 
Mnrchantia-Arten oder die Papillen bei Mtnrlmnlia t;nsjn\qitamn 
(Stephani 23), die haarartig in die Offnung hiueinragen, wiiken 
im gleichen Sinne. Reines Wasser dringt nicht ein, wohl aber nach 
Behandlung mit Athylalkohol. Wasserformen vou Marrlunitia 'poly- 
inorplw zeigen ein teilweises Zusainmeiihangen des Schliefizellringes, 
also eine Entwicklungsheinmung ais Schutz gegen das Eindringen 
von Wasser. Kamerl ing  (12) ais Schiller vnn Stalli betrachtet die 
Bedeutung der Wachskornchen a uf den Zapfen des SchlieBringcs ais 
in einem Veihindern des Eindringens von Regentropfchen bestehcnd.

Es lag nun nahe, einrnal einige Benetzversuehe mit Atemoffnungen 
v«»n Frcissia auszufiihren.

Wasser und verdunute Alkohollbsungen ergaben kein Eindringen 
bei Einlegen der Thalli in die Losungen, die sich in weiteren Reagenz- 
glasern befanden. Ungeinein leicht drang ein: Petroliither, Atłier, 
Terpeutinol, 90prozentiger Alkohol. Eiscssig und Yerfłiissigles Plienol. 
Schwerer benetzte: Petroleum, Essigatlier, 50prozentige Essigsauri 
und 50prozentiger Alkohol. Nocli sehwerer gelang es, ein Eindringen 
von Paraffinol und fetten Olen zu erzielen. Wir sehen hier also wieder 
die allbekannte Staffel der Infiltrationsmethode von Mo liseh (24) 
und Emmy Stein (25).

Das Eindringen von Losungen in kapillare Rauine ist kein ganz 
einfacher Vorgang. Es spielt dabei erstens die Oberflachenaktivita. 
eine gro!3e Rolle. Stoffe mit groller Oberfiachenspannung wie Wasser, 
Glyzerin usw. verniogen nicht einzudringen. Ubcr das Eindringen 
( ntscheidet jedoch auch die Eigenschaft der Offnung. Es ist ohne 
Frage richtig, dali lipoide Mcmbranen wie Kutinlamellen und auch 
Wachs nicht durch hydrophile Substanzen benetzt werden. \iel 
besser sind da schon dipoligc Stoffe wie Essigsaure. Phenol und Athyl
alkohol gestellt. Ilieso benetzen mit ihrer CHs-Seite, also der Lipoid- 
seite. diese Iipoiden Membranen und damit ermoglichen sie auch dem 
W asser den Eintritt, nenii dieses an den hydrophilen Pol ais Solvat- 
hiille anhangt. Unterlialb einer gewissen Yerdunnung jedoch gelingt
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(las iliclit mehr. Ha sieh aber diese oberflachenaktivcn Stolic an der 
Grenzhaut anhaufbn, so konnen sie in verhaltnismal3ig hoheren Yer- 
dunnungen noeh wirken. \ m besten sind die rein oder fast reinen 
Lipoidsolventien gestelll. Diese benetzen sehr leicht (30). l'ber 
ikr rascheres und langsaineres Eindringeii entscheidet die Yiskositat. 
Mo diese iiinere Reibung grób isu wie z. B. beim Paraffinol oder 
1'etten Olen, geht es nur langsain. Je cnger die Offhung ist, desto 
schwercr dringen sie ciii, Weil die Adhasionskrafte die Lufthiillen 
zerstoren miissen und durch die Schwicrigkeit des Aacbziehens dazu 
nicht inehr iinstande sind. Wir selien in diesem Umstande die Antwort 
auf die Fragestellung von Moliseh. defi das Kapillaritatsgesetz nicht 
mehr fur selir enge Spalten stirnme. ,

Besonders sehwierig aber gestaltet sich das INachzielien, wenn 
die Kapillare an der Beruhrungsflache eng ist. uin sieh sofort liinterher 
zu eiweitern. \ornehmlich durch die Ilntersuchung von l laber -  
1 a n dl (26) ist dieser Sehwimmblattyp der Spaltoffmmgen bekannt 
geworden. Wir mochten ab r die \uskleidung des Einganges durch 
Horner aus sehwer durch Wasser beuetzbareu Kutin nocli betonen. 
A uch j\eger (21) und Kcrner (22) schlieBen sieh diesen Gedankcn- 
gaugi-n an. Man deutet mil Kecht diese Einriehlung ais ein Schutz- 
mittel durch nicht benetzendes Wasser gegen das kapillare Yerstopfen. 
„Zwisehen tlen Kanten der die Spalte begrenzenden Kutikularleisten 
kann das Wasser nur in Form eines wenig widerstandsfahigen Hiiut- 
cheus, welediasleicht plalzt oder dureh Yerdunslung schwimlet, zuriick- 
gchalten werden.'' Selbst Haber landl  lelmt hier die Bedeulung 
der AuCenhorner ais Schutz gegen allzu groCe \ erdunstung ab. Er 
belont vielmehr. dali solche Horner auch bei Schwiiumblattern 
(lJolunuKjrlun) vorhanden sind. die noch ein Beruhrcn der vorgew6lbten 
Bauchwande zeigeii. Ausgedehnte Yersuelie mit uichl inehr ver- 
schlufifahigen Stomata, z. B. von Stdi.i' piupnrru-BI iii tern, crgaben 
uns ein leichtes Eindringen von oberflachenaktiven und zugleich 
Lipoide sulvatisierenilen Flussigkeiten. \ul diese mogę hier nicht 
eingegangen werden.

Eine weitere Eigentiimlichkeit ist das ebenfalls von Haber-  
landt (17) betonte Hochheben der Stomata iiber das Niveau des 
Blattes. „Auch leicht benetzbare Blat ter besitzen oft emporgehobene 
Stomata, was viellcichl ais Schutzmitlel gegen eine langere Ver- 
stopfung mit W asser zu deuten ist.“ N eger (21) meint. dab die hohere 
Lult hewegter sei und dann die Kuppen der Ycrdunstungsdampfe

S*
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leichter absinken, konnte man im Sinne von Brown und Escom be  
sagen.

Die Ahnlichkeit besonders des Quersclinittes mit den Spalt- 
offnungen vom Schwiminblattyp bei den Atemoffnungen der Mcir- 
chantiarrar. besonders Fegalclla eon i ca- betont Haberlandt  (17) und 
alle anderen wie Neger (21) und Herzog  (2) schlieBen sieb dem an. 
Der Randsaum und die Horner der Stomata sind analoge Organe. 
Der Rand der Óffnung setzt sich im Sauine fort und liiBt „eine Ver- 
stopfung durch Wassertropfen nicht leicht zustande kommen“ 
(Neger). Kammerl ing  (12) beschaftigt sich ganz in der Denk- 
riclitung von Stahl mit der Weite und dem Emj>orheben der Atem
offnungen. Audi den Randsaum verfolgt er cingeheud. Die Hygro- 
pliyten haben besonders weite Atemoffnungen und Randsaume. Die 
„Xerophyten“ haben nur enge Atemoffnungen und an ihnen ist der 
Randsaum meist fehlond. Wir inochten nur betonen, dali der Rand 
nichts mit der groBcren oder kleineren Verdimstuug zu tun hat. 
sondern mit der groBereu oder kleineren AuBenoffnung. GroBere 
Atemoffnungen sind einer Infiltration inehr ausgesetzt ais kleinere, 
es ist ein Randsaum, also Benetzungssehutz mehr „erforderlich‘‘ . 
Bei den kleineren Atemoffnungen der trockener gewachsenen Preissia 
hatten wrir sehr gute Randsaume (Fig. fi). Betrachtet man sich die 
Querschnitte audi der kleinen (Fig. 6) Atemoffnungen, so finden wir 
einen Bau, der in der GroBenordnung mehi den Stoinata der Schwimin- 
pflanzen entspricht, die SclilieBzellcn haben zwar keine Randsaume, 
aber Kutinwande und Trichterform. Die innersten Zellen sind oft 
so żart und tot. daB sie leicht kollabieren, einreiBen und eine diinne 
Haut urn die Offnung bilden (Herzog (2), S. 22).

Z u sa min en f assu n g
Der Gcgenmizelld<‘ hnungssatz,  daB senkrecht zum \erlaufe 

der Langsachse der Makromolekiile und Mizelle, also senkrecht zur 
Mizellierung, die Dehn- und t herdehnbarkeit der Wandungen ani 
gróBten ist, erklart die Entfaltung des Thallus der MaichanUarcue 
von der Scheite lze lle bis zur einfachen und tonnenformigen  
Atem of fnung  und Luftkammer.  Bei dem \ufgehen oder der 
Ausbildung der Atemoffnung ist die Radiomizelliermig, der radiale 
Verlauf der Mizelle zum Spalte, das Bestiminende fur die Anlage 
der SchlieBringzellen wie aucli des Kainines. Bei letzterein, zuinal 
in den Spaltbegrenzern, kommen dann allerdings andere Mizellie-



Die SpaltóffnuiijiMi der Murchantiuceae 117

rungen, meist Tangentoinizellierung, in Erscheinung. Die Entwick- 
lung der SchlicBringzellen ist vollig analog mit der der SchlicBzellen 
der Stomata der hoheren Pflanzen, welche bekanntlich den Antho- 
rrrotaeeac und 1 irgophgta bereits eigneii.

Gute Bewegl ichkei t  besitzen die SchlieBzellrin ge der 
lonnenformigcn Atemoflnungen, sei es der Thalli vor Mar cha aha, 
Pr piania und Bucegia, sei es der anderen Gattungen auf den Sexual- 
liuten, selbst dann, wenn ain Thallus nur einfache Atemoflnungen 
ohne ausgepragten SehlieBring vorkoinraon. Die Radiomizellierung 
der SchlieBringe ist ausgepragt und bedingl bei Turgorsteigerung der 
Z łlt n ein elastiscbes Ausweiten des Ringes nnd damit Óffnung. Turgor- 
schwund bedingt Verkleinerung der Zellen in tangentialer Richtung 
und dainit Verkleinerung des ganzen Ringuinfanges bei Starre des 
Radius. Der Ring wandert freibeweglich auf die Offnungsinitte zu, 
es eifolgt mebr oder minder volliger SchluB. Diese Art Bewegung 
ist besonders wichtig, weil hier keine V erdiekung der AuBen- und 
Innenwand der SchlicBzellen vorliegt, nie bei vielen, aber durchaus 
nicht allen SchlicBzellen der hoheren Pflanzen. Die dort neben der 
vertikalen Komponentę im Sinne Schw eudeners auch noch vor- 
handene horizontalc Komponentę wirkt hier allein.

Bei manchen einfachen Atemoflnungen ist noch ein Ring von 
Zellen entfernt vom Spalte vorhanden, der durch einc ebenfalls naeh- 
weisbare Radiomizellierung einen gewissen SchluB durch Hochhoben 
der Grenzzellen des Kamines hervorrufen kann. Nur selten hat diese 
Bewegung eine groBe Bedeutung. Der Belag der SchlieBzellen 
(Mai cha lilia, Preissia. Buccgia [ob sonst?J) und des Thallus mancher 
Mairhiinliaccac mit W achs ist ein Schutz gegen Betauung im Sinne 
Kerncrs.

Die Kutikula vieler Marclwnliaceae ist eine eohte Kutinlamelle 
und verhindert die Yerdunstung aus der Oberflache und setzt sie 
unter die Kontrolle der Atemoflnungen. Die Wasseraufnahme erfolgt 
in diesen Fallen durch die Unterseite und ihre Rliizoide. Die Hutę 
erhalten ihr Wasser weniger von Thallus ais durch die Rinnen mit 
ihren Rhizoiden, sie haben eine Kutikula und schluBłahige Atem- 
offnungeu „notiger“ ais der Thallus. Wir finden daher die anzestralere 
tonnenffermige Atemoffnung bei ihnen. auch wenn der Thallus nur 
einfache \temoffnungen tragt.

Es gibt aber auch Marchunlificcae wie lhimorhcra, die keine
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Kutikula und auch keine Atemoffnungen tragen und auch init der 
Oberscite wie ilie anderen Lebermoose Wasser aufnelimen.

Die Ausgange der einfachen wie tonnenformigeii Atemoffnungen 
ahneln gestaltlieh stark den Atemoffnungen de? Sehwdinmblattyjms 
der hoheren Pflanzen. Ein Belag mit Kntin ist bis weit hinein bei 
beiden unverkennbar. Die Offnungcn sind dureh Wasser unbenetzbar. 
KutinsoKatisierende Li|>oidsolventien veruiogen hingegen einzu- 
dringen. Solche init geringer V'iskositat sind rascb. -olchę mit grofier 
langsam (1 nfiltrationsmothode).

Eniersuchi wurden Prcissia. co minuta l« ; Buceyiu rnmano: Mni
cha ntia polymorphn. rhcnapoda, Treuhii. geminata, foliarra, Tberlnoanu. 
ni lida. enunginata. plicala, paleacca, cepalosrypha. hrerilnha: Prltalcpis 
grandis; Sari I cna abpi na: Fi minia na Lindenhrrgiana, marrogoda, 
elcgans. SI alibi i, angiislata. Zollingcri: Frgalella ronieni Lun ulana 
eruciala, Tha.clrri; llirciocarpas naIans; Hicda ylnnra: Ihnnorliera; 
Grimaldia fragrans; Tesnclina •pyramidala; Cleuea li gali aa.. Uchanlia 
hcmispltaericai Targi mci a hypopkglhr. ('orsima cariandnna, mc/tr 
cha nhmdcs; ( 1 galhadium rarenuintm; Plagiacha u ma ilalicum. rupeslre, 
Aitonia, artiralatwm, intermediami Wintnerellu jacanica; .Veesiella: 
Ejormutheca. Die Schilderung der Einzelergebnisse sowie die phylo- 
genetisch anatomische Seite der Organisatiou sei einer folgenden Ab- 
handlung zugewdesen. Zum Schlusse ist es mir eine angenehme 
Pflicht, all denen herzlichsl zu danken, die mir in selbstloser Weisc 
zum Teil Stiicke vou Originalmaterial zur Verfitguug slellten, ja, die 
es mir eigeutlich erst ermogliehten, vergleichend vorzugehen: Berlinei 
Botanisclier Tauscbvereiu, Botanischer Gaiten Miineben, v. Faber 
und Bergdo l t .  von Schonau,  Paul,  Gauckler .  Dr. K. Miiller 
(Freibuig) und vor allem Pjof. Dr. Herzog  (Jena).

S clir ifttu  in
1. A. H oltcr : Die Lebermoose des kreises Schwabeu und TNeuburg. —  Ber.

d. naturwiss. Yereins von Schwaben und Neuburg 35. 1902.
2. Th. H erzog : Anatomie der Lebermoose. — Linsbauer- Haudbucli der

Pflanzeuanatomie, II. Abt., 2. Teil. Bryophyten. Bd. \ 11 1. Berlin
(Gebr. Borntraeger) 1925.

3. G obel: Die Muscineeu. — Sehenks Haiidbueh d. Botanik, II Bd.. 9. I.iel'..
S. 327.

3a. — Zur eergleichenden Anatomie der Marchantiaceae. — Arb. d. bot. Inst.
W iirzhurg. II. Bd., 1878, S. 313 - 363.

t. M irbel: llecherches anatomiques et physiologiąues -nr le Marchantia poly-
morpha. — Mem. Aead. Sei. Inst. de France, Paris 1833. lns Deutsche
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iibersctzt: Anhang zu Bd. 1\ von Nees von E sen b eck : Natur- 
gesebichte der Lebermoose.

5. \ o ig t : Beitrage zur vergleichenden Anatomie der Marchantiaceae. — Bot. 
Ztg. 37. 1879, S. 729. 745.

(>. K. G oebel: Organograpbie der Pflanzen. II. Bryophyten uud Pterido- 
phyten. — III. AufJage. Jena 1930.

7. H. I .e ilg e b : Entwicklungsgeschiclite der Spaltoffnungen von Marchantia-
eeen. — Tagungsber. d. 45. Naturf.-Vers. Leipzig u. Bot. Ztg. 1872.

7 a. — Die Ateiniiflnungen der Marchantiaceae. — Sitzungsber. Akad. Wiss. 
Mień, math.-naturw. KI. 31, 1880. S. 40— 55.

— I :nlersucłumgen iiber die Lebermoose. Heft VI. 1881. Die Marchantia
ceae.

7b. H erzog : 1. c., S. 52— 53.
7c. G oebe l: 1. c., S. 749.
7d. R. O rth: Vergleichende l ntersuchungen der Luftkammerentwicklung der

Marchantiaceae. — Flora, N. F. 24, 1929. S. 150— 203.
8. H. Z iege nspeck  : Die Micellierung der Turgeszenz- und Wachsluins-

nieehanismen der Pflanzen. — Biologia generalis XIV , 1938, S. 260 
bis 283. -  Forts. XV, 1939, S. 507— 541.

— Die Difterenzierungserscheinungen der Einzelzelle. -— Prot o pląs ma 
X X X II. 1939, S. 342—365.

— Das Amyloid j ugru i] lirlicf Pflanzenorgane. — Ber. D. Bot. Ges. 37. 
1919. S. 273.
t ‘ber Zwischenprodukte des Aufbaues von Kohlchydrat-Zellwanden und 
dereń Eigensehaften. — VI ez Arcliiv IX. 1925.

9. — Dirhroskopie und Mctachroskopie. — Protoplasma X X X V . 1940, S. 237
bis 264.

10. P reissel: Bau und Entwicklung von Fimbriarta Blumeana. — Mez Arcliiy
X. 1925, S. 134.

11. H. Z iegen sp eck : Die Micellieruiig der Turgeszenzmechanismen. Teil T.
Spaltotfnungen. — Mez Arehiv X X X IX . 1938/39, S. 268—309 u. 332 
bis 372.

-— Der Bau der Spaltofliiungen. III. Teil. — Fedde, Rep. Beih. CXXI1I, 
1941.

12. Z. Karne rling: Zur Biologie und Physiologie der Marchantiaceae. — Hora
84. 1897, S. 1— 68.

13. E. R ou sch a l und S tru gger: Der fluoreszenzoptische und histochemische
Nachweis der Kutikular-Recretion. Ber. D. Bot. Ges. LVIII, 1940.
S. 50.

14. K. R u d o lf: Epiderinis und epiderinale Transspiration. — Mez Archiv X,
1925, S. 49—94.

15. E. B e rg d o lt : Fntersuchungen iiber Marchantiaceae. —  Bot. Abhandl. X ,
Jena 1926.

16. W. P fe ffe r : Pflanzenphysiologie. — Bd. I, Leipzig 1897.
17. G. H a b erla n d t: Pflanzenanatomie. 4. Auflage. ■— Leipzig (Engelmann)

1904.



18. O. P orseh : Der Spaltoffnungsapparat im Lichte ller Phylogenie. — Jena
1905.

19. K n y : Bau und Entwicklung der Marchantia polynwrpha. Bot. Waudtafeln.
20. K. L in sh auer: Ilie Epidermis. — Linsbauers Handb. d. Pflanzenanatoinie,

Bd. IV, Abt. I. Teil 2, Berlin 1930.
21. Fr. W. K eger: Biologie der Pflanzen. — Stuttgart 1913.
22. A. K erner von  M arilaun: Pflanzenleben. Bd. I. — V ien-Leipzig 1890,

S. 268 ff.
E. S tah l: Regenfall und Blattgestalt. Ann. Jard. Bot. Buitenzorg X I, 

1893, S. 98.
23. S teph an i: Species Hepaticarum. - Genf 1898—1924. Hierzu die unver-

dffentlichten Handzeichnungen.
24. H. M olisch : Das Uffen- und Gesehlossensein der Spaltoffnungen veran-

scliaulicht durch eine neue Methode (Infiltrationsmethode). — Zeitschr. 
f. Bot. IV. 1912, S. 102— 122, oder Abhandl., Bd. I, Jena 1940.

25. E m m y Stein : Ober Schwankungen stomalarer flflimngsweite. — Diss.
Jena 1913.

— Bemerkungen zu Molisrh: Das Oflen- und Gesehlossensein der Spalt- 
offnungen usw. — Ber. D. Bot. Ges. 1912, S. 60.

26. G. Ha berła  n d t: Zur Kenntnis der SpaltdHhungsapparate. II. Dic Spalt-
ófinungen der Sehwimmpflanzen. — Flora 1887.

27. H. Z ieg en sp eck : Neues iiber die Quellung der Geranium-Granne. — Mez
Archiv 34, 1932. S. 230.

- - Analyse des belebten Kohasionsmechanismus und der Wasserspeiclier
der Bromeliaeeenblatter. — Mez Archiv X X X V II, 1935, S. 267— 327.

28. A. R e iter : Der Miceilar-Kohasionsmechanismus des Laubinoosperistoms.
Mez Archiv X X X III, 1932, S. 358.

G. D om b rou  ski: Sporenverbreitung der Laubmoose. — Mez Arcliiv X X X V . 
1933.

29. 0. G eitler: Schnellmethoden der Kern- unii Chromosonienlarbung. — Berlin
(Gebr. Borntraeger) 1940.

30. H. Z iegen sp eck : Die physikalische Chemie der schwer benetzbaren Sporen
und sagespanformigen Samen. — Biologia generalis X. 1934, S. 615.

- Die Scliwimmf&higkeit der Samen einheiinischer Orchideen. -— Mez 
Archiv X X X V I, 1935, S. 371.
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Jakob Christian Schaffers erleichterte 
Arzneikrauterwissenschaft

Ein wenig bekannles Kraulcr- und Beslimmungsbuch 
aus dem 18. Jahrhundert

Yon Dr. C onstantin  M ayer, Heidelberg

Di Mes im Jahre 1759 in Regensburg erschiencne Krauter-  
buch ist ein populares  B es ti m m ungsb ue h von  Arzuei-  
pf lanzen,  das uns in der Darstellung ganz modern aninutet. Im 
Gegensatz zu den schwiilsligen und langatmigen Pflsnzenbeschrei- 
bungen in den iibrigen Krauterbiichern sind die Pflanzen, ihre Wir- 
kungen und ihre Anwendungen bei Schaffer  kurz in Tabellenform 
beschrieben. Damit. aber das Buch von jodem benutzt werden kann, 
werden uns zunaciisl in der Einleitung die hierzu noligen botanischeu 
Yorkenntnisse verinittelt. Hierbei werden die einzelnen Pflanzenteile 
klar und anschaulich bis ins kleinste beschrieben und durch gute 
farbige Abbildungen auf vier Kupfertafeln ani Schlusse des Buches 
dargestellt. Bei diescr Schilderung werden ausschlielJlich deutsche 
Ausdriicke benutzt und die fur die Pflanzenteile gebrauchlichen 
lateinischen Ausdriicke werden nur ais Fuflnoten angefiihrt.

Die Pflanzen sind in diesem Buche nach einem vorlinneschen 
System, dem T ou rn e fo r t -R iv in seh en  System, georelnet. In 
einein besonderen Abschnitt wird der Aufbau tles Tournefortschen. 
Rivinschen und Linnesclien Systems erlautert. Diese beiden Systerno 
sind natiirlich ebenso wie das Linnesche kunstlichcr Art, da uran da- 
mals noch keinen Einblick in die natiirlichen Yerwandtschaftsverhalt- 
nisse der I>flanzen haben konute. In dieser Zeit begann man ja erst 
die Pflanzen nach einem System zu ordnen, anstatt sie wie bislicr 
in alphabetischer Reihenfolgc zu beschreiben. Tournefort  ging beim 
Aufbau seines Systems von der Bliilengestalt ans. R iv in  dagegen 
von der Anzahl der Bliitenblatter.

Gmseitig wird ais Beispiel ein kleiner \uszug aus der Tabelle 
des Krauterbuchs gezeigt. um einen Begrifl von ihm zu geben. Das 
Schafl«u'sehe Krauterbuch kann so uns auch heutc nocli ais \ orbild 
sowohl ais Bestimmungsbuch wie ais eine Einliilirung in das Studium 
der Morphologie und der Systematik der Pflanzen dienen.



ETCSTE OKDNUNG
PFLANZEN MIT YOLLTCOMMENETC EINFACHEN EINBEITTETCICJEN AHNLK HEN

Name Kelch Blute Faden Fache Eierstock Griffel

N r .  1 K e l l e r h a l s  
S e i d e l b a s t  
C o c c o g n i d i u m  
I .a u r e o l a

n 4 s p a l t i g ;  
t r i c h t e r -  
f ó r m i g ;  S b e i -  
e i n a n d e r ;  
r h e r  a is  d ie  
B l a t t e r ; 
w o h l -  
r i e c h e n d ; 
l e ib f a r b i g .

8 ;  w c c h s e l -  
w e is e  k l c in e r .

S ;  g e r a d ;  
2 f a c h i g .

l ;  e i r u n d . (1.

N r .  2 C r e u t z d o r n  
W e g d o r n  
S p i n a  c c r u in a  
R h a m n u s  

c a th a r t ic u s

— . m a n n -  
l i c h e  u n d  
w e i b l i c h e  
a n  v e r -  
s c h i e d .  
B a u m e n .

" ,  j  s p a l t i g  
t r ie h t e r -  
f o r m i g ; u n t e n  
z u ; .4 k l e in e  
S c h u p p e n  
z w i s c h e n  d e n  
E i n s c h n i t t e n ; 
b l a B g r i i n .

5 ;  p f r i e m e n -  
a r t ig .

k le in . " ;  r u n d -  
l i c h .

1 ; f a d e n -  
f t ir m ig .

N r .  ;i L o r b e e r b a u m  
L a u r u s

— . m a n n -  
l i c h e  a n d  
w e i b l i c h e  
a n  v e r -  
s c h i e d .
1»n u  m e n .

" ;  t r i c h t e r -  
f ó r m i g ;  
b l a B g e lb .  
D i e S a f t g r u b e  
a u s  :! g e -  
f a r b t e n ,
2 b o r s t i g c n  
H i i g e l c h e n .

8 - 1 2 ;  a u s -  
g e b r e i t c t ; 
n e b s t  2 
k u g e l r u n d e n  
D r f ls e n

8 — 1 2 ;  a m  
R a n d e  d e r  
F a d e n  a u f  
b e i d e n  
S e i t e n .

" ;  e i r u n d . " ;  f i i d e n -  
l a n g .

Spitze

1; mit 
einem 
Kopfc.

— ; 4spal- 
tig;
stumpf.

" ;  schriig.

BLUME
Samengehause

Beere; rund- 
lich; saftig 
uder trocken; 
anfangs 
griin; zuletzt 
schwarz

= ; saftig; 
erbsengrnG; 
schwarz;
Reif fiirbt sic 
saftgriin; 
unreif g< Ib.

., riunn-
schalig.
schwarzlich.
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KuiJbaum „ i spnltig; .*>; p triom en-
Frań gula giorken artig.
A hut s ni gra forinig; helir 

klein; unten 
z u ; mit 
4- Idninen 
Schuppen 
zwischen den
F.inschnitten; 
blafigelb

Brustbeer- // wie Nr. I
leinbaum zwischen den

Juiuba. Bliittern und
Zizyphm Sti-ngel.

Gomeine a. (ispaltig ; 3 ; pfriem ig;
blaue lilienartig; auf den uin-
Schwertlilie ii gerad, gebogenen

Iris nosfraa. 3 krumm Blattern.
cocrulea gebogen; 

bartig; blau.
purpur - 
fnrbig.



,'j ; k l e i n .

r» , //

8 ;  1 a n s  l i c h  : 
g o r a d .

" ;  r u n d - f a d r n * a n ^ g r -
1 i c h . f o r m i g ;

f a d e n -
l a n g .

s c h n i t t t M i .

/ / , / / 2 ; / /

1 ;  J a n g l i e h . 1 ;  ^ e h r t ;  3 s p a l t i g
k u r z . l i l a t t e r -  

a h n l i c h ; 
o b e n  
2 s p a l t i g .

w e ń  h : 
s a f t i g ;  
s c h w a r z .

l i i n g l i c l i ;  
f l e i s c h i g ;  
a n f a n g s  
o l i v c n g r u n ; 
d a n n  z i n -  
n o h e r .  c n d l  
s c h w a r z r o t .

K a p s e l ; 
ii i e l l i g ;  
i i k l a p p i g ;  
l a n g l i c h .

Jakob C
hristian Sohiiffars erleiohterte A

rzneikrauterw
isseuscliaft 
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N r .  1

X  r .  2

N i . 3

S a m e W u r z e l B l a t t e r

1 ;  i& n g l i c l i ; l a n g ; d ic  k ; s c h t n a l ;  l i in g -
w c iB . z i i h e ; l i c h ; l iu n ie r

a u B e n g r i i n ;  n a c h
r ó t l i c l i ; d e r  B l u t e ;
in n e n
w e is b .

o b e n  b u s c h i g .

4  g p m e in ig - d i c  U : l a n g r u n d l i c h ;  z u -
l i r h ;  k l e i n ; f a s e r ig . g e s p i t z t ;
l a n g l i t h ;  fa s t a u s g e z a c k t ;
3 - c c k i g . a n  c in m ii

d o r n i g c n
S t a n i iu .

K e m ;  la n g - h o l z ig . l a u g l i c h ;
l i c h ;  f e s t ; b r e i t ;  d i c k ;
2  f a c h  g c - a d e r i g ; h c -
t c i l t ; s t a n d i g  g r irn ,
s c h w a r / - a n  k u r z e ń
b r a u l i . S t i e l e n ,  o b e n  

d u n k e l .  
u n t c n  b la B -  
g r u n .

Bluhzcłt

A p r i l
Marz.

A p r i t
M a i .

Mai.



Ort Arzneimittel Eigensohaft Arzneikraft Gebrauch

Dcutschland, W urzel; brennend- purgiert N ichtm ehrge-
W  a ld ungon. B latter; scharfer gewaltig. braurhlich ;
Graben und B eere; Pillen hitzigor, ehcmals zum
Garten. von Mezereo pfeffe.rartiger purgicren;
Eine Staudc. genannt. G eschm ack; 

salzige, olige, 
wenig harzigc 
Telle.

W asscrsucht; 
die Frueht 
abzutreiben, 
folglich ver- 
boten. Ist 
iiberhaupt 
sehr behut- 
sam  zu gc- 
brauchcn.

Deutsrhland. Beere; bittcrliclier, fuhrt ab. W asscrsucht;
W aldungen, B latter; zusaramen- verderbte
Zaune. 
Bache und 
W awer - 
grabon.
Ein Baum.

Sirup; Rob. ziehender,
ekelhafter
Geschm ack;
besonderer
Gerlich.

Siifte; Bleieh- 
surht ;F icb er; 

Podagra.

Italicu, B eere; angenchmer v rwa n u t; zer- W indę ;Magen-
Frankreich, Blatter; gewurzhafter teilt,; treibt sehm erzcn;
Doutschland, dest. Ól; aus- Geruch; stark. Lost LeibreiCen;
in Garten. gepresstes sdiarfer don Schleim ansteckende
Ein Baum, O l; E lectuar; bitterlieher. auf. starki Seuchcn;

Pflaster, hitzigergelind 
anziehender 
gewurzhafter 
Geschmack; 
salzige, olige, 
wenig 
harzige. 
einige gum- 
migc Teile.

die. G lieder; 
treibt die 
W indę und 
lindert die 
Sehmerzcn.

W u rm cr; Be- 
forderung des 
Monatlichen, 
der Naehge- 
b u r t ; Ver- 
schleinmng d. 
Magens u, d. 
E ingcw eide; 
Kolik; Ge- 
schwulstcn.
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Nr. 4 f i ;  p l a t t ;  r u n d '  
l i c h ;  e r s t  
g r t in ,  d a n n  
r o t ,  p n d l i c h  
s c h w a r z .

[lirht gar 
gross; 
faserig.

h r e i t ; r u n d -  
l i c h ; g a n z ; 
S c h w a r z  g e -  
iidert; g o g e n -  
e i n a n d e r ;  a n  
s t a c h e l l o s c n  

a u B e n  z a r t e n ,  
g r a u f l c c k i g e n ,  
i i m e n  g e l b e m  
Stammo und 
Asten.

Mai, Juni.

Nr. :> Stein; langl.; 
2ze llig ; an 
beiden Enden

fest; stark.

zugespitzt;
braun.

l a n g l i c h ;  ż a r t  
g e k e r b t ; a d e -  
r i g ;  g l i i n z e n d  
g r i i n ;  i m t e n  
w o l l i g ;  a n  
k r u m m -  
s t a c h c l i g o n  
Aston.

Mai, Juni.

Nr. (5 viel; groB; 
rundlich.

U n n t ig :  
zw ieblich; 
fleischig; 
l a n g l i e h  
k r i e c h e n d

srhwert-
f ó r m i g ;
lichtgriin.

April, Mai.

Deutsrhland, 
W a l d u n g e n .  
Zaune. 
H e c k e n .  
Eine batini- 
a r t i g p  
Staudc,

Italien. 
Frankreich, 
Spanien. 
Kin I5aum.

Dcutsrhland,
S u m p f e ,
Wiesen.
Acker,
( i i i r t e u .
Fin Kraut.



dir inwondige 
gplbt Bindp.

Bee.rc; Sirup.

W u rzel; 
W asser; Ol.

widerwartiger 
G eruch ; 
widriger 
bitterlicher 
(icsrhm  ark.

frisch.purgiert 
stark : niacht 
E rbrechen; 
trocken fast 
ohne Kraft.

W assersuclit; 
Kratze; 
Carhezie. 
Uberhaupt 
unsulier und 
wenig ge 
brauchlich.

wrinsiililicher
Gpschinack;
se.hleiinige
Tfilo.

feurhtet a n ; 
k iih lt; ver- 
siiBt undver 
bcs»ert die
Schilrfc.

Brustkrank- 
hciten; 
H ustcn ; 
H oisprkeit; 
Scliwind- 
sui htjSeiten 
stechpn; 
Harn- 
brennrn; 
Ulutharnen.

starkor Ge- 
ru rh ; sthar- 
fpr widriger 
C.ewhmark; 
frisch. sebr 
bronnend.

frisrh purgiert 
schr stark ; 
trncken,zer- 
teiltundldst 
stockpndc 
Safte a iif ; 
ńtzt.

W assersucht; 
Schleim und 
kasige Milch 
der Kinder, 
schleimige* 
fpurhtps 
Stecken und 
Kpurhen.

w,Di
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Kalkpflanzen der ostlichen Grafschaft Glatz
Yon W. L i m p r i e li t

Mit Tafel \'II

I. Teil
Flora dor Kalkberge  unii -nestor des Schneeberggcbietes .

Ein inachtiger Seitenast des Glatzer Schneegebirges  ziebt 
vom GroBen Schnecberg  (1425 m) iiber Mitto lberg  (1212 m), 
l leuberg  (1131 tn), Lr l iehkuppe (1132 rn) und den Schwarzen 
Berg (1205 m) in nordnordwestlicher Richtung gegen Glatz,  die 
Hauptstadl der gleiebnamigen Gralschafl. die wie einc Halbinsel iji 
das Bolum rland eingreift und im Siidostcn an Mahren angrenzt. Den 
nbrdlichen Ab fali des Schwarzen Berges iibersehreitet die StraBe 
Habelseb werilt- Seitenberg  in der PaBhohe Pubu (900 m). 
Jenseits der StraBe ist der Gt hirg-zug dureb Taler eingeschnitten: 
ein Ast erbebt sieli in dem „Diirren B( r g “ nochmals zu 964 m, 
mn dann iiber den Frankeberg ,  die Lerehenberge ,  Gieklieh 
und Geiersberg gegen das Dorf IS o ii -W a I ter - d o r f  abzubreehen. 
wahrend der andrre, ostliehe Ast iib: r die Kiihberge (S ignalkoppe 
834 ni) allinahlich gegen Ullersdorf  zum Bie letal ,  der Scheide 
gegen das Reichensteiner Gebirge, abfallt.

Aul" dem Plateau des Puhupasses zwisehen dein Schwarzen und 
dem Diirren Berg entspringt das W eiBwasser, das dureh das 
praehtige Tal des gleiehnamigen Durfohens hiudureh das langgestreekte 
groBe Dorf Kieslingsw aide durebllieBt und uriweit Habel-  
schwerdt ais P lomnitz  in die WeiBe lniindel. Das Martins- 
berger Tal trennt den Diirren Berg voni Frankeberg (810 m) und 
dem niedrigeren Kleeberg, an den sieli die Hauschen von Steingrund 
anlehnen. Dureh das Talehen des Froscl igrabens gesehieden, er- 
lieben sieh wiederum die zum Teil kalhhaltigon Lerehenberge bis 
664 m (Kohlsberg) :  zwisehen ihnen und dem Gieklieh (612 in) und 
seiner Fortsetzuug, dem Geiersberg (530 in), ziehl sieh der Rotę  
Grund bis an die Abhange der Kiihberge hinaui. Gieklieh und 
Geiersberg bestehen ganz aus Kalk und beherbergen eine reiehe Flora.



Kulkpflanzeii der dstiirlien iirafscliait tdalz 127

clie erst neuerdings arii er Natur.-eliutz ■'es telli ist, alier leider rioeh 
durch die Sieliel der Grasmaher und blumeiipfliiekende Kinder ver- 
mindert wird.

An den Geiersberg schmiegen sieh die Hauser von Ober-Neu- 
W altersdorf, in dereń Nahe ein jetzt stillgelegter Kalkofen arn FuBe 
der Mittelberge  das Weiterstreichen des Kalkes andeutet.

Die Ki ibberge ,  auf dereń Riicken der Touristenueg Puhu-  
Ullersdorł  entlang fiihrt. bieten praehtvolle Aussichten ii ber den 
griilłten Teil der Grafsdiaft dar. \llmahlieh abfallend erreiehen dt 
mich in den Mit t e lbergen . den Kosen- und den K o lbeberge  n 
iiber 600 m und senken -ich dana mit den Abhiingen des K irch -  und 
des Harteberges  zur Stralie IN euw altersdcr f  K u n z e n d o r f - 
Landeek hinab. Jenseits der htrafie tritt der Kalk wieder zutage. 
Die Berge erheben sieli von neuem, olme aber die 600 m-Linie zu 
iiber schrei ten.

Auf dem Plateau (500 600 m) zwisclien den Dorfern iNeu- und
Alt-^R altersdorf, Herrnsdurf. Petersdorf, Nieder- und Ober-Raumnitz 
ragen zahlreiehe. oft reichbewaldete Kuppen aus dem Glimmer- 
ellieler eiupor, die init Ausnahine der Siidost kuppen der F. i se n be rge 

aus kornigem Kalk und Dolomil bestehen. Sie beginnen init dem 
dem Kirehberg gegeniiberliegenden Kahlberg  (547 ni), setzen sieli 
iin felsenreiehen Steinbuseli (586 m) und dem mit ilim verbundenen 
Fuchsliubel  (575 m) und dem Bienhol  nordlieb gegen Ober- 
ltaumnitz .  im anschlielłenden Buchenberg  und dem Schimrnel 
(570 und 560 m) nordnordwestlich gegen Petersdorf  fort und 
streieben nordwestlieh mit den Eisenbergen (592 in. Diirrstein 
556 m) gegen Herrnsdor f  weiter, zu dessen Hauschen die Abhange 
des kapellengekronten (Kreuzkirehel) Kreuzberges  (520 m) und 
des Kahlen Berges (544 m) hinabfiihreii. JNoehmals erhebt sieli 
nordlieb der benaelibarte Spitzl ierg zu 514 m Holie. Dureh einen 
niedrigeren Sattel ist er mit dem Kahlen Berge verbunden. In 
diesen Bergen setzt sich der vom Gicklich kommende, am Fu/Je der 
Mittelberge entlang ziehende, nur dureli den nielit kalkhaltigen 
Kirehberg unterbrochene Slreifen von Lrkalk  fort. In dem nun 
iliedriger ■werdenden, weiter nordwestlieh verlaufenden Zuge der 
Kiibberge wird nur noch dreiinal die 500 m-Linie iiberscbritten oder 
nur erreielit.

Sehimmel und Spitzberg  fallen nordosllieh zui.i Raumnitzer  
Tal ab. dessen jenseitige Wand wiederum von eineni Kalkzuge be-
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gleitet wird, der die linkę Flankę des Bieletales bei Ullersdorf bildet. 
An dem Knie der StraBe Neuwaltersdorf Kunzendorf Landeek be- 
ginnt schon am Frobelbusch  vor U l lersdor f  ein Kalkzug, der sich 
dann im „ Z e r b s t “ mit seinein weithin sichtbaren Stcinbruch bis 
500 m erhebt, sich iiber die wiederum Kiihberge genannten Hóhen 
bis zur kahlen „ R ichter  k o p p e ” (auch Ricbterberg, 488.7 m) fort- 
setzt, urn dann gegen Ullersdorf abzusinken. Die sanfte Schwelle 
des sog. Kuschel-  und Griindelberges leitet zur stattlichen Wolfs -  
koppe (531 m) hiniiber, dereń Sclieitel von kleineren Felsgebilden 
gekront wird. Sie ist mit prachtigem Miscliwald bewachsen. weist 
aber stellenweise auch reine Buchenbestande aul'. Ihr Pflanzenkleid 
wetteifert an Reichhalligkeit mit dem des Gicklich. In der Wolfs- 
koppe tritt der Urkalk des Steinbusch-Schimmelzuges wieder zutage: 
zwischen ihnen, durch das Raumnitzer Tal getrennt, weist nur der 
in der Verlangerungslinie des Schimmels isoliert aufragende Spitzberg 
kalkiges Substrat auf. Der Zug der Wolfskoppe endet mit dem Haus- 
berge (456 m) an der StraBe Melling Eisersdorf .  Der Kalk 
iiberschreitet die StraBe, bildet die WeiBkoppe  (518 m) und zieht 
ais schmaler Streifen iiber die Nordhange des Hohenzuges bis zur 
B i t lnerkoppe  bei Ober -Ren gersdor f  weiter.

Die siidlichen Hangę des Raumnitzer Tales begleitet von 
Herrnsdorf ab der buchenreiche Herrnbuseh (487 m) mit schinalem 
Kalkstreifen bis Melling und der StraBe nach Eisersdorf .  Die 
Hohen steigen wieder an und <rheben sich iiber die Fr i tschkoppe  
(392 m, kein Kalk) zur WeiBkoppe, dem schonsten Aussiehtspunkt 
im Herzen der Grafsehaft, die aus dem von der Wolfskoppe her- 
kominenden Urkalk besteht. Der WciBkoppenzug fallt nun allmahlich 
iiber den Eichberg  mit dem Hutstcinfe lssturz und der Bil tner- 
koppe zum NeiBetal  bei Rengcrsdor f  ab. F r i t s ch k o p p e , 
Gipfel und Siidhange des Eichberges bestehen aus Glimmerschiefer. 
Jenseits der NeiBe ragt nur noch ein isolierter Kalkberg, der R o le  
Berg bei Glatz (386 ni), aus dem Flaehlande auf.

Ein dritt* r, kiirzerer Vsl zieht von der Puhu-PaBhohe nach NNO 
(Bienenberg  884 m, Hofeberg  881 m und Frankeberg  803 in). 
Er ist von den Kiihbergen durch das Tal von W ol insdor f  Kon- 
radswalde geschieden. [n Wolinsdorf tritt im „K a lk b erg e ' ’” 
(660 m), einem Vorsprunge des Frankeberges, der Kalkdolomit zu
tage. llier befindet sich die bekannte Tropfsteinhohle, dereń Besucli 
zur Zeit nicht gestattet ist, da der Sprengungen des Kalkwerkes
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wegen eine Einsturzgefahr zu groIJ erscheint. Im Zuge des Franke- 
berges nach Seitenberg zu zeigt sieli am Bauerberge (784 in) 
Kalk i:i einem nun \6llig vom Wahl uberwachsenen, langst ver- 
lassenen Steinbruehe, der sieh in einem schmalen Streifen ostwarts 
fortsetzt. Andere Kalknester finden sieh im Schneeberggebiet bei 
Seitenberg im Marianneribruch am Kreuzberge  (710 m) und 
siidlich davon aii der Ostseite des Sch indlerberges  (902 m), in 
kleinen Men gen um Klessengrund,  schliefilich auf der mahrischen 
Seite des Schneeberges in den drei Quarglochern  bei Gr.-Mohrau. 
Jenseils der Biele tritt Kalk auf in den Yorbergen  des Reichen - 
steiner Gebirges bei N eu dor f  unweit Ober -H annsdor f ,  am 
Scheibenbusch  bei Kunzendor f ,  zwischen Hartę- und Kreuz-  
berg bei Landeck  und unweit Re iersdor f ,  wo in der Nahe des 
mit einem Wallfahrtskireblein geschmuckten Stachelberges eine kleine 
Tropfsteinhohle in ihrer Umgebung einige kalkholde Pflanzen, z. B. 
Genliana eiliata beherbergt.

Die Pflanzenwelt der Kalkberge gehbrt der unteren und an- 
sehlieBenden oberen montanen Region, also hier einer lfohenlage 
von 350 -600 in, stellenweise 700 m. an. Vielfach reiebt der Acker- 
bau bis zur Hohe der Gipfcl; unter den Unkrautern, die dieselben der 
Ebene sind, maeht sieh in den letzten Jahren ein Neuankominling 
beinerkbar, das mediterrane Bimium Birtbócastanmn. eine aus- 
gesprochene Kalkpflanze. Rezeda hllea waehst an Rainen bei UUers- 
dorf und Rengersdorf.

Erfrerdieherweise sind die meisten Kalkberge noeh dicht bewaldet. 
NalurgenialJ lierrseht der Laubwald  in den unteren Lagen vor, der 
aber zum Teil, wie am Zerbst und im Herrnbusch, aus forstlieben 
Griinden der ertragreielieren Fi eh te weiehen muBte. Neben der 
Fiehte, unter die sieh oft kleinere Bestande von Edeltannen <‘in- 
nisten, zahlreichen Kiefern ,  die hier in der Grafsehaft bis uber 800 m 
emporgehen, und Birken sind e%' vornelimlich Buchen,  die stellen
weise, wie am Buchenberge, dem Sehimmel und der Wolfskoppe, 
prachtige, reine, zusaminenhangene Walder, sonst aber meistenteils 
nur kleim-re Bestande im Nadelwalde bilden. Eingesprcngt im Misch- 
walde sind Ahornarten (Acer płatani>idfis und A. Pseudoplatanus, 
seltener A ■ campestre, wie an der WeiBkoppe und am Roten Berg), 
sehr selten Eiben (am Gicklieli 60 Baumchen und gegen 200 Straucher). 
Birken (Betula rcmifiosa), W in ter e ic h en , Ulmen (in der f. sub- 
erosa am Roten Berg), Eberesrhen,  Trauben- und Yogelkirsc l ien 

r - d d e ,  Repertorium, Beiheft C XX XI. 9
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(Gicklich, Geiersberg und Steinbusch) sowie Eschen.  Erlen be- 
gleiten die Bachufer, Lin den einzeln die Feldwege.

Strauchiges Unterholz ist im reinen Buchenwalde sparsam, ge- 
deiht aber uin so iippiger am Waldesrande und auf den buschigen 
Kuppen, soweit sie vom Wałde entblofit sind. Haseł .  Staehel-  und 
Johannisbeeren ,  P fa f fenhi i tchen (nur in tieferen Lagen), der 
im zeitigen Fruhling seine rosaroten Bliiten ersehlieliende Seidel-  
bast (Daphne Mezereum), Faulbaum. Kreuzdorn  (f. pumila am 
Hutstein), Schneebal l  (im Volksinunde Kalinkebeere genannt), 
Heckenkirschen (Lonicera nigra mit rotlichweillen Bliiten und 
schwarzen, bereiften Fruchten und L. X glosie wm mit gelblichweifien 
Bliiten und karminroten Friichten, letztere auf allen Kalkbergen bis 
Wolmsdorf) bilden die Strauchvegetation. Von Halbstrauchern sind 
besonders im Nadelwalde haufig Heide kr aut. Blau- und PreiBel- 
beeren. Die Felsenmispel (Cutoneaster) schmiegt sieh den Abstiirzen 
des Hutsteins an. Steinbeere  ( Rybus sazatilis), eine zwergige Ver- 
wandte der Himbeere mit viel groberen. leieht zerfallenden, roten 
Sammelfriichten, gedeiht in Unmassen am Geiersberg, Gicklich, 
Buchenberg und Schimmel. Haufig windet sich an Stammen Epheu 
empor oder krieeht auf dem Erdboden. Berber itze  wachst an der 
WeilJkoppe gegen den Hutstein.

tlberall haufig sind besonders auf Holzsehlagen und in Scho- 
nungen, neben den massenhaften Himbeeren ,  Brombeeren und 
Rosenstraucher  zu bemerken, unter letzteren auch Rosa alpina 
am Gicklich und ft. agrestis am Roten Berg und am Hutstein. Von 
Rubus-Arten sind beobachtet: Rubus sulcalus (Roter Berg, Pelers- 
dorf), R. Mikani var. variifolius (Roter Berg), R. bracleolciitus (Herrns- 
dorf), jR. rhombifolius var. senlicaulis (Herrnsdorf), R. rivularis var. 
flexiselus und var. alsogenes (Herrnsdorf), R. thyrsoideus (Wolfskoppe, 
Herrnbusch), R. silcsiacus (Kahler Berg, Petersdorf), R. labani- 
monlanns und R. rhombifolius (Petersdorf), R. salisburgeusis (Melling, 
Wolfskoppe, Petersdorf), R. posnaniensis (Herrnbusch, Kahler Berg), 
R. Schleicheri (Ober-Raumnitz), R. dollnensis (Melling, Ober-Raum- 
nitz, Kolbeberg), R. oreogalon (Melling, Wolfskoppe, Petersdorf, Kolbe- 
berg); ferner R. thyrsoideus ssp. phglloslachys und ssp. iucLsoserralus 
(Roter Berg, Wolfskoppe), R. conslrictus (Roter Berg), die Bastarde
R. posnaniensis X roseolus, R. roseulus X salisburgeusis, R. salisbur- 
gensis X tabanimontonus.



Kalkpflanzon der ostliclicu < ̂ raf seliaft (dalz 131

Die Krautvegetation der Mischwalder ist die gleiche wie auf 
allen \ orbergen der Sudclen; die reinen Buchenwalder weisen die 
typisehe Pflanzengeineinschaft des Buehenwaldes aul' und die Fiehten 
beschirmen die iibliche kargliehe Flora des sterilen Fiehtenwaldes. 
Der Grund aber, dali die genannten Berge eine reichere und uppigere 
Pflanzendecke aufzuweisen haben, liegt hier iin Substrat, dem Kalk.  
Die Yegetation ware sicherlich noeh bedeutend reichhaltiger, wenn 
mehr Feuchtigkeit hinzutrate, ais es bei den Bergkuppen der 
Fali ist.

lYn Schatten des Wal des, besonders an fenchteren Stellen, im 
dichten Gebiisch, an Stein ha u fen und am Fufie der wenigen Felsen 
wuehern iippige Farnbiisohe, di(> groBtenteils aus Aspidium Filix 
mas, .1. spinulosnm und Alhgnum Fili3' femina bestelien; erst in 
hoheren Lagen tritt bisweilcn Aspidium montanum oder Alhgrium 
alpcslre hinzu. Der Adler farn  (Pteridium aąuilimnn) ist auf einzelne 
Ortliehkeiten besehraukt, dann aber stets, wie am Kreuzberge bei 
Seitenberg. in grnller Individuenzahl anzutreffen; oft ist der Wald- 
bodcn init Aspidium Dryupteris und A. Phegopteris oder init Engel-  
siiB (lJohjpodium rulgarc) bedeckt; im Moose kriechen Barlappe 
(Łycopodńtm annoiinum und L. ilaimhnn) cntlang. Schaehte lhalme 
(Kąuisetum silwaticum; viel seltener E. pratensc z. B. bei Landeck 
und an den Quargloehern) steli en an den giinstigen Stellen iiberall. 
Der Zypr<essen- Barlapp (Lgcopodium complanakum) tritt erst 
hólier hinauf in die Erscheinung und ist nur an einzelnen Orten, wie 
am Glasehiibel bei Wolfelsgrund und am Diirren Berge bei Martins- 
berg beobachtet worden, wo auch Blcchnum Spicant sparsam gedeiht.

Felsen im Walde ragen nur an der Wolfskoppe, am Steinbusch 
und Fuchshubel empor: sonst sind nur Steinhaufen groBeren oder 
kleineren Umfangs anzutreffen. An solehen Felsen waehsen sehr 
haufig Cystopteris fragilis (in der f. anguslala  an den Quarglochern), 
Asplcuiam Nula muraria, die Mauerrauti (in var. m nllicaule am 
Gicklich und am Fuchshubel, in var. tenuifolmm an den Quarg- 
locliern), Asplcnium riridi an den Quargloehern und am Wege vom 
Puliu nach der Wolmsdorfer Tropfsteinhohlc auf Kalkgestein, A . 
adulterinum am Otterstein vor dem Sclineeberge auf Serpentin (da- 
selbst auch Saxifraga dctipicns var. sponhemica angegeben), wahrend 
A spieniam trichornanos und A. sepleni,rionale sehr zalilreich den llitzen 
der Steinmauern in und um die Dorfer, z. B. in Martinsberg, neben 
Sempervivvm sobohfcrmn entsprieBen. Bisweilen trilft man auch die

9 *
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Kreuzung der beiden letzteren Farne an (A spieniam germcmitum), 
die schon bei Habelschwerdt und Landeck gefunden wurde.

Von Angiospermen sind fiir die Walder hervorzuheben: Von 
Grasern, die ais eigentliche Wiesenpflanzen im Walde mehr die 
Riinder, lichte Stellen, Wege und Gebiische bevorzugen, treten 
Calamagrostis arundinacea, Mclica ciluila, M. mitans und seltener 
M. uniflora, Festuca gigantea, F. heter ophylla und F. silratica. Bromus 
aspcr, B. erectus (Roter Berg, Hutstein, Wolfskoppe) auf, von Seggen 
Carex silvatica, C. montana (Roter Berg, Hutstein, Mellinger Berge), 
C. pcndula (Wolfelsdorf), C. muricala, C. leporina, auch C. digitatn und 
auf moorigen Stellen bei Winkeldorf gegen Landeek C. Daralliana 
und C.paradoxa. Die Hainsimsen Luzula pilosa, L. angustifolia 
und L. nemorosa stehen iiberall an lichten, trockeneren Stellen.

Von den Liliengewachsen fallt vor ałlem der stattliche Tiirken- 
bund,  Lilium Martagon, ins Auge; er findet sich vereinzelt auf allen 
Bergen, in groberer Anzahl auf der Wolfskoppe und dem Gieklich; 
das 1VIaiglockchen. oft vergesellschaftet mit Salomon ssiegel 
(Polggonatnrn officinale), tauscht, namentlich in den kraftigsten 
Exemplaren, stcrilen Frauenschuh hervor. Das quirlstandige Poljj- 
gonatum verliciUalum, eine typische Vorgebirgspflanze, ist seltener, 
im Frosehgrabentale, auf dem Wolmsdorfer Kalkberge und dem 
Schindlerberge aber in groBerer Menge beisammen. Einbeere .  auch 
in der fiinfzaliligeu Form. ist stellenweise haufig, das E inb la l t  
(Majanthemum) gemein in schattigen Waldern und Gebiischen, der 
giftige Germer (Veratrum Lobeliannm) steigi von den quelligen 
Stellen des hoheren Vorgebirges bis Wolmsdorf hinab.

Reges Interesse erregen besonders die Orchideen. Beherbergen 
doeh die Kalkberge Deutschlands schonste Orchidee, den Frauen
schuh (C gpriprd lln  ni Cnliuiolns). der ja in Schlesien des Kalk- 
mangels wegen so selten vorkommt und an den wenigen Fundstellen 
durch den Enverstand der sogenannten Blunienfreunde alljahrlich 
in seinem Bestande verringcrt wird. In den schattigen Buchen- 
waldern und in dichten Gebiischen der Kalkberge ist er aber auch 
heute noch zu finden, so besonders auf dem Gieklich an dem Abfall 
des Berges nach dem Roten Grund zu, wenn auch die Zeiten, in denen 
die Schulkinder bis zu 200 Stiick herunterbrachten, voruber sind. 
Iinmerhin diirften auf dem gliicklicherweise sehr steilen Abhange 
noch gegen 100 Pflanzen vorhanden sein. Ferner stehen Exemplare 
auf dem Fuchshiibel, der Yerlangerung des Steinbusches, auf den
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Mellinger Bergen im Herrnbusch, und zwar bei den Wolfslochern 
und am Finkenhiibel, an der Wolfskoppe und der WeiBkoppe (Eisers- 
dorfer Seite), bei Nieder-Sehwedeldorf und friiher aueh auf dem Roten 
Berge bei Glatz. Typisch fur die Kalkberge ist ferner die rotbliihende 
Epipacl i s  rv biginosa,  die namentlich auf dem Gicklich auBer- 
ordentlieh haufig ist. Au Ber dem bewohnt sie den Wolinsdorfer Kalk- 
berg, den Buchenberg, sparsani den Lerchenberg und ziemlieh zahl- 
reich das Waldchen wsw. von ihin. Auf dem Buehenberge kom men 
aueb Bastarde mit ihrer nachsten Verwandten, E. latifolia, vor, die 
ebenso wie Listera ovata auf allen Bergen haufig ist. Auf kalklialtigen 
Boden angewiesen ist auch die weifibliihende Cephalanthera  
grandiflora ; sie wachst auf dem Gicklicli, dem Griindelberg, ciner 
Vorstufe der Wolfskoppe gegen den Richterberg, der WeiBkoppe und 
auf den Mellinger Bergen, hier besonders am Hausberge, bei Alt- 
Waltersdorf und zwischen Melling und Rcngersdorf. Von den Schma- 
rotzerorcbideen, denen jedes Blattgriin fehlt, ist Ncotlia, Nidus avis 
im tiefen Schatten ofters anzutreffen. viel seltener die Koral lenwurz  
(Gorallinrrhiza), die ja gern hohere Lagen bevorzugt (Gicklich unter 
Eiben, Wolfskoppe gegen den Hausberg). Sparsam im Fichtenwalde 
des Kleeberges bei Steingrund. haufig auf dem Kohlsbergc, der 
hochsten Erhebung der Lerchenbcrge, gedeiht Goedyera rcpcns mit 
kleinen, weiBen Bliiten und lederartigen Blattern.

Von anderen Orchideen, soweit sie nicht der Wiescnflora an- 
gehóren. sind hier zu nennen: Orchis maculata, Platanthcra bifolia 
und auch P. chloranlha (bei Landeck), sowie Cephalanthera xipho- 
phyllum am Buehenberge, die anseheinend in dieser Gegend nicht 
so haufig ist.

Ais kennzeichnende dikotyle Bewohner des Waldes und der Ge- 
biische sind zu nennen: Asamin ewropaeum, die Haselwurz, ganze 
Streoken uberziehend, Silene mitans, Melandrijum rubrum, tiefer 
auch M- album, stellenweise auch der Bastard, ferner Aclaea ni,gra, 
das Chr is to fskraut ,  mit schwarzen Beeren, Isnpgrum (nur bei 
Lllersdorf und ain Buten Berge), A qu ilegia ru lgar is , der Akeley,  
auf allen Bergen bis Wolmsdorf, Ancmonc ncmorosa und vor allem 
. 1. silu CS tri $, mit ihren groBen, weiBen Bliiten eine Zierde der Kalk
berge (Fritschkoppe, und zwar am Kiesloch unweit der WeiBkoppe, 
WeiBkoppe selbst, Wolfskoppe, Kreuzkirchel, Zerbst, Schimmel und 
Buchenberg, Fuehshiibel zahlreich, zwischen ]Neu- und Alt-Waltcrs- 
dorf), Ecpahea, das Leberbl i imchen,  uberall, besonders am Herrn-
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busch zur Friihlingszeit den Boden blau farbend, Eanunculus lann- 
ginosus, Thulictrum aguileguf oleum (massenhaft am Einsiedlerberg), 
Arabis Halleri (Puhu), Cardanmle nrnarn an Baohen, Naslurlium 
silneslre. Tnrritis. Lunarin, die Mondraute oder das S i lberb latt ,  
mit wohlriechenden, rotvio!etten Biiitcn, zwischen Alt- und Neu- 
Waltersdorf, Chrysospleninm al ter ni foliom, das Milzkraut, an Baelien 
und quelligen Stellen, Potcntilla nvrvegica (Melling), P. reda. P. are- 
naria (am „Pilz“  in den Mellingbergen), P. rema, Alchemilla culgaris, 
Agrimonia Eupalorium, Picia pisifonnis, V■ dumetorum (Mellingberge, 
WeilJkoppe), Lathyrus silnestrr. L. vemvs. eine Zierde des Laubwaldes 
im Friihling, L. niger, Geranium phaeum, G. pralense, G. Ptoherlianmn, 
Oxalis Acctosella und Mercurialis perennis in Unmassen, Euphorbia 
dnlcis. E. amyydaloidrs. eirie Karpat henpflanze (Hutstein, Florians- 
berg boi Habelschwerdt und sehr sparsam am Gicklich), E. Esultt 
und E. cyparissias, Impaliens noli langere, stellenweise sehr haufig, 
Hypericum montanum (Hutstein, Mellinger Berge), H. perforalum. 
H. quadrangulnm, Fioła odorata, V. kitla, V. et dli u a (Roter Berg, 
WeilJkoppe, Wolfskoppe, Gicklich), V. hirla X  V. collina, T . silcalica, 
Epilobium angnslifolinrn, E. parciflorum, E. coUinum, E. nt.seum, Sani- 
cula (Wolfskoppe, Fuchshiibel), Asbanku major (Grafenort, Stein- 
grunol), Aegopodium, Pimpinella magna und P. saTtfraga, Chaero- 
phylhim hirsutu.ni, mit rotliehen und seltener Anthnscu.s nttidus mit 
weifien 1 loldenbluten (Roter Grund), A. siheslris, Seseli  Liba notis 
(Roter Berg, Hausberg, Wolfskoppe, Geiersbcrg und Gicklich), Lascr- 
pic.ium lulifolinm, ArigeUca, lieraclrum. Chimophila (Ullersdorf), Pinda 
uniflora (Marinorbruch am Bauerberg), P. sccunda, /'. rolundijolia, 
P. chloranlha (Weifikoppe), P. media (Kunzendorf), P. minor. Monet- 
tropa, der F ichtensparge l  (in der var. glabra am 4ntouienberg). 
Prinmla clalior, iiberall in Unmengen, Lysimachia imlgaris und L. 
nemorum, Lappula Myosnlis (Wolfskoppe), Genliana cruciata , 
stets auf Kalk (Roter Berg, WeilJkoppe, Poetensteig, Griindelberg. 
Eisenberge, Steinbuseh, Buclienberg sparsam, ebenso am Lerehen- 
berg, dagegen haufig westsudwestlich vom Lerchenberge und am 
Gicklich, Alt-Waltersdorf), ebenso kalkhold Geut.iana ciliala. der ge- 
franztc Enzian,  auf allen Kalkbergen, selbst noch urn den alt en 
Ofen bei Ober-Neu-Waltersdorf, auf den Eisen- und Mittelbergen aul 
kalkhaltigem Boden, Symphylnm officinalr, Pnlmunarin uff iri nalis, 
Myosotis silnalica, M. pahtslris, M. sparsiflora (Roter Berg), Prunella 
imlgaris, Galeopsis angustifolia  (Richterberg, Rengersdorf), Lamiom
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rnaculatum, Slachys Betonica, St. alpina, St. sihatiea, Salvia v erti-  
cillata,  in Schlesien nur im siidlichen und siidostlichen Gebiet, am 
Rande des W a Id os und auch auf die Ackerraine iibertretend (WeiB- 
koppe, Wolfskoppe, Richterberg, Schimmel und Buebenberg, Stein- 
busch und Fuchshiibel, Kahlberg, Alt-Waltersdorf, Floriansberg), 
fiatnreja Acinos, Origanum imlgare , der Dost ,  auf allen Kalk- 
bergen von der WoiBkoppe an ostwarts bis Wolmsdorf. auch an 
Boschungen bei dem Steingrunder Miihlenkretscham, Thymus ovatus, 
Melampyrum nemorosum, M. sihaticum, Yeronica offieinalis, Asperula 
odorata, Yinca, zwischen Wolmsdorf und Tschihak, Galiurn rotundi- 
folntm, G. cruciata, G- silveslre nebst f. Bocconei (Hutstein), Q. sihati
cum (Hutstein und Vorwerksbusch boi Ullersdorf), Yaleriana offieinalis 
und F. samb ucifolia, stellenweiso z. B. am Kreuzberge bei Seitenberg 
massenhaft, Knaulia, Campanula glomerata auf Waldwiesen am 
Lerchenberge und am Fuchshiibel, C. persicifolia iiberall, C. cenńcano 
(Hutstein), ('. Trachelium und C■ rapunculoides, Phyteuma spicatum, 

. Soli dago Yirgaurca, Inida solidna mit goldgelben Strahlenbluten 
(W olfskoppe, Griindelberg, Buchenberg, Zerbst) und I. culgaris init 
rotlichen Randbliiten und braunlichgelben Scheibenbliiten (Roter 
Berg, Griindelberg und Wolfskoppe, Weifikoppc, Alt- und Neu- 
Waltersdorf). das K atzenpfo tc l ien  (Antcnnaria) in Fichtenwaldem, 
Petasites offieinalis und P. alhus. Gen cno nemorensis und S- Fuchsii, 
Carduus Personata, Prenanlhes, Hieracium murorum und II. vulgatum.

GroBere Wiesen sind selten. Der Boden wird meist vom Acker- 
bau in Anspriich genoinmen. An den wasserarmen, waldlosen Kuppen 
breiten sich nur kurzrasigoTriften aus; grasige Lehnen und Boschungen 
miissen die fehlendcn Bergwiesen ersetzen; vielfach sind die wald- 
freien Stellen dureli Viehkoppeln eingezaunt, lassen daher keine 
iippige Grasflora emporsprieBen.

Charakteristiscli sind hier: Phleum pratense, Agrostis imlgaris. 
Ilolcus mollis, Koeleria er istota (var. pyramidata zwischen Melling 
und Grafenort, Eisersdorf), Trisetum flavescens, Bromus erecius (Roter 
Berg, Hutstein, Wolfskoppe), Atropis distans an Kalkofen, Poa- und 
Fesluca-Arten, die Herbstze it lose  (Colcbicum), gemein auf allen 
von Acker und Wahl befreiten Stellen, die Orchideen Orchis mascula, 
iiberall sehr haufig. O. sambucina, gelb oder rot bliihend (Eisenberge 
zahlreich, Steinbuscli und Steingrund sparsam). O. u stulała (Neu- 
Waltersdorf), Gymnadcnia conopea, sehr haufig. Spiranthes, im Herhst 
bliihend, bisher nur bei Hassitz.
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Ferner: Tłiesmm intermedium (Roter Berg), Polygontim Bistorta, 
Silene vcnosa, Lychnis flos mmli, Yisraria mdgaris, Dianthus Armeria 
(Renger sdorf), D. deltoides und ]J. Cartłmsianorum, Turnica, (Schafer- 
berg bei Glatz), Ilammculus polyanthemus, Parnassia. an sumpfigen 
Orten, Sanguiso-rba minor, Ononis procurrens (Weifikoppe), Mciilotus 
albus und M- o ff ic inali s ,  selir zahlreich in den Marmorsteinbriichen, 
besonders bei Wolmsdorf, Trifolium agrarium,, T. aurenm, T. spadi- 
ceum, T. arrense, T- alpeslre, Anthyl l i s  auf allen Kalkbergen bis 
Wolmsdorf, Coronilla, Onobrychis nic iaefolia  (Wolfskoppe, WeiO- 
koppe, Melling und an anderen Orten). Vir/ia Cracca. V. grandiflora, 
Geranium, pratense (Plomnitz, Neu-Waltersdorf, Seitenberg), G. dis- 
sectum, G. columbinum, Polygala mdgaris, Viola hirta und V. collina, 
Lytlirum Salicaria an Griiben, desgleichen Epilobium hirsulnm und 
E. palustrc, Canon Carvi, Paslinaca, Ilcraelmm, Daucus, Primula 
clatiar sehr gemein. Genliana eiliata  auf Wiesen und an Weg- 
randern unfern der Kalkberge, z. B. umveit des Geiersberges, ani Ein- 
gang in den Roten Grund und gegen Konradswaide. Genliana .  
Amarclla  und f . p yram idalis  (zwischen Melling und Herrnsdorf. 
Kuschel- und Ricliterberg, Fuchsliiibel, Steinbusch, Gicklich), 
G. carpathica (Waltersdorf, Hirtensteine bei Kieslingswalde, Mittel- 
Martinsberg, Kiihberge, und z war auf der Signalkoppe bei Martins- 
berg, Wolmsdorf), Prunclla mdgaris, Linaria minor, L. mdgaris, 
Ycronica Chamaedrys, V. rema, Aleclorolophus, Euphrasia coernlca, 
Carnpamda rolundifolia, C. palu la, C. pcrsicifolia, Jasione, Carlina 
acaulis, in f. caulcsccns am Griindelberg, Cirsium olernernm. C.rimdarc,
C. paluslre, Centawea Jacea, C. phrygia, C. pseudophrygia, C. Scabiosa 
und dereń Bastarde (im Wolmsdorfer Steinbrucli), II ypochoeris marn
iała, Leontodon hispidus, Tara.cacum, Tragopuyan pratensis und T. 
orientalis (Plomnitz), Lactuca Grariola, Crepis succisifoliu, Hieracium 
Pilosella, U. awricula, II. aurantiacum, II. cymosum, II. inuloidcs, 
II. umbcllatum,, li. laemgalum und II. cymigerum (Wolfelsgrund).

Eingehenden Naturschutzes bediirfen Cypripedilum Calecolus, 
Epipactis rubiginosa, Anemonc silrcslris, Aąuilcgia mdgaris, Daphnc 
Mezercum,, Seseli Libanutis, die Enziane Genliana cruciala, G. eiliata, 
G. Amarclla und G. carpathica, Sahia rerticillata, Inula salidna und 
I. mdgaris. Geschiitzt ist bis jetzt nur der an Eiben reiche Gicklich, 
aber auch dieser Schutz, da jede Aufsicht,, Y erbotstafeln, Umzaunung 
und dergleichen fehlen, ist bisher illusorisch. Da die genannten 
Pflanzen mit Ausnahme des Seidelbastes samtlich kalkhold sind,
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diirfte et- sich empfehlen, alle Kalkberge um Melling, Raumnitz unii 
Neu- und Alt-Waltersdorf unter Naturschutz zu stellen, um so mehr, 
da die Flora durch die Zunalime der Kalkgewinnung naturgemafi 
stark leiden muli.

II. Teil
Flora der Kalk f loze  der Siidseite des Eulengebirges  

(zwischen Silberberg  und Glatz).

Beim ehemaligen Bahnhof S i lberberg -Festung  auf der Hólie 
des Piulengebirgskammes (540 m) berułrren sich Sclilesien und 
die Grafschaft Glatz. Durch amnutige Berglandsehaft zielit die StraBe 
S i lberberg -Neurode naeli N eudor f  weiter, an dessen Hausern 
der Kalk, wenigstens friiher, in zwei Steinbriiehen gebrochen wurile, 
dereń einer nun zusammengestiirzt ist und der andere, ebenfalls ver- 
lassen, noch einen Kalkofen aufweist.

Dieses K alk f loz ,  unterer K ohlenka lk  der K u lm form a-  
t ion,  kommt von Osten, zielit nordlich vom Spitzberg  in gewcllter 
Linie bis zu den obersten Hausern von Neudorf ,  streicht weiter mit 
zweimaliger Unterbrechung bis K o lon ie  W aldgrund ,  mit dereń 
Steinbriiehen es beendet ist. Kalk tritl wieder auf bei E bersdor f  
am Kalkberg  (579,6 m), und zwar in einem groBen Bruch westlich 
des Berges und in zwei kleineren siidsuil westlich davon; dieses Floz 
streicht nordwcstlich bis zum Steinberg  bei V o lp e rs d o r f  weiter 
(Hauptkalk und Clymenicnkalk im Oberdevon); ein kiirzeres zieht 
ctwas siidlicher (hellbraunrote und rotbraune Schiefertonc und Sand- 
stcin). Tonschiefer und Grauwackensandsteine herrseben vor bis 
gegen Gabersdorf .  Unter ihnen linden sich nur selten winzigc Kalk- 
flozchen, wie zwei kleine Flozchen im Steiner ^ a l d ,  480 —520 m, 
und zwar am Nordabhang des W aldberges ,  589 m (oberer Kohlen
kalk) und im Bohmischen Wald siidwestlich der E ibe lkoppe  in 
Hohe von 480 m.

Zahlreicher werdeii die Floze in der weiteren Umgebung von 
Rothwaltersdor f .  Hier streichen zwei Floze etwa von der Kirche 
siidsiidostlich bis in die Niilie der Gabersdorfer Wiistung (hell
braunrote Bausandsteine im unteren Rotliegenden), mehrere Flozchen 
am Waldrande siidwestlich der Ei lc l inannskoppe bis zum Pfa f fen-  
hiigel,  westlich vom Dorfe drei Floze bis K o lon ie  Lep pelt,  nordlich 
und siidlich des Hockenberges .
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Im Walde bei Kolonie  K l . -E ckersdor f  liegen zwei verlassene 
Steinbriiche gróUeren Ausmafies, die jetzt den Eindruck felsiger 
Schluchten hervortiiuschen (Hauptkalk im ()berdevon).

Siidlich der Linie Zeiske — Schwenzerwald  N euhof  haufen 
sich jetzt die Floze in der Phyllitformation, die ausnahmslos die 
Ostwest-Richtung innehalten. Besonders kalkreich sind liier die 
Schwenzer  Bruche ,  der Rotę  Berg (500 m), der aus Quarzit- 
schiefer bestehende Hohberg  bci Wiesau (524,6 m) am Nord- und 
NordostfuBe und der Kegelberg  bei Birgwitz  (487 m) an der Siid- 
und Siidostseite (Hauptkalk im Oberdevon). Mit dem Kegelberg 
fallt das Eulengebirge gegen das Steine- und NeiBetal  ab.

Kleine Flozchen finden sich auch bei G abersd or f ,  und zwar 
am Schauhiibel und in der Gemarkung des Dorfes selbst.

Da es sich im nórdlichen Teil der Grafschaft also nur um langere 
oder kurzcre. schmale Floze oder winzige Flozchen handelt, die Berge 
aus Griinden der Forstkultur leider nur Fichtenwald, nicht mehr die 
ursprunglichen Buchen- und Liirclienbestande aufweisen (Mischwald 
nur noch am Hohberge .  besonders an der nórdlichen Abflachung), 
ist die Flora naturgeinaC nicht so reich an typischen Kalkpflanzen 
wie weiter siidlich um Neu-Waltersdorf und Melling; Frauenscbuh 
und Anemonr silrestrift fehlen anscheinend. Die hauńgeren Arten 
sind fast dieselben wie weiter sudlich.

Ein reicher Bliitenflor entsprieBt, namentlicli zur Friihlingszeit. 
dem Boden der verlassenen Steinbriiche, dereń Wandę zum Teil 
noch wie bei Neudorf mit Laubwald, besonders Buchen, dichl be- 
kleidet sind. Asarutm enropaenm und Orobus rernns beginnen im Verein 
mit der iiberall haufigen Primula elatiar schon bei der Festung Silber- 
bcrg, cbenso tritt Pnlmonaria officinalis hier ófter auf ais weiter im 
Siiden. Gelegentlich, z. B. am Yólken-  (678,8 m) und Exzellenz-  
plan (652 m) im Bóhinischen Wald tritt noch Slfilaria Holoslea 
und die Schuppenwurz (Lathraeu Sąunmaria) hinzu; an grasigen 
Abhangen leuchtet, schon von Silberberg an. Orchis mascula. wiihrend 
die gelb- oder rotbliihende 0. sambucinn, die an der grofien Stroh- 
haube in zahllosen Exemplaren gedeiht, hier erst wieder an den 
Buschbergen (viel) und am Pfaffenhiigel  am Siidende des 
Bóhmischen Waldes unweit Gabersdorf (sparsam) ersclieint.

Der kalkliebende Farn Aspidium Iiobeiiianum sprieCl aus den 
Mauern der Silberberger Festungswerke. Mchca cihnlo wiichst in den 
Kalkbriichen bei Ebersdorf und Neudorf, M. uniflora zwischen
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Exzellenzplan und Gabersdorf, daselbst auch liromus ramosus, der 
auch den Neudorfer Kalkbriichen nichl fehlt, Glyceria nemoralis 
zwischen Neudorf und Ebersdorf; Scirpus conipressus ist hinter 
Neudorf gegen Herzogswalde und bei Rothwaltersdorf beobachtet; 
von Seggen findet der Beobachter Carei1 Daralliana auf feuchten 
Pljitzen um die Ebersdorfer Kalkbriiche; C- rrwntana gedeiht in 
dichten Biischeln in den Neudorfer Briichen und wohl auch an allen 
anderen kalkhaltigen Stellcn; Lu sala angustifolia ist uberall. Tiirken- 
bund (Lilium Martagon) ist nicht so haufig wie sudlich der NeiBe 
in den Mellinger und Waltersdorfer Bergen. Goodgcm repcns ragt aus 
dem Moose des Nadelwaldes des bis zum Gipfel bewaldeten Kegel- 
berges hervor.

Ag uil egi o , der Akeley ,  bewohnt die Laubwalder um Wald- 
grund und Ebersdorf, auch die oberhalb Neudorf unweit des Exzellcnz- 
plans, wahrend das reizende Isopyrum thalirtroides, das im Verein mit 
dem Schneeglockchen im Friihjahr noch in 500 600 m Hóhe die
Berge des Eulengebirgskammes um Wartha ziert, nur vor Bohinisch- 
wald auftritt.

Die Glatzer Rosę ,  Trollins europacus, sonst merkwurdigerweise 
der Osthalfte der Grafschaft fehlend. besitzt bis zum Schneeberg 
ihren einzigen Standort oberhalb Neudorf. Arahis liirsula (KI. Stroh- 
haube, Neudorf, Ebersdorf), A. areiwsa (Wachberg gegen Poditau), 
Thlaspi alpcstre. Silberberg, Brauerberg, auf grasigen Triften im 
zeitigen Friihjahr, sicherlich noch vielfach iibersehen, die in den 
Silberberger Waldern hiiufige Cardaminr impciticns und das statt- 
liche S i lberb latt .  l/imaria rediuiro, massenhaft an der Heerstrafie 
Giersdorf Gabersdorf, blau bliihend, zahlen zu den Kreuzbliitlern 
des Gebietes.

Der kraltige, auch ais Gartenpflanze so beliebte Geisbart, A rnnms 
silwslcr, im Altvatergebirge eine haufige, schone Zier der aldrander 
und Gebiische, fehlt den siidlicheren Kalkbergen, tritt aber hier ain 
Kegelberge und bei Miibldorf gegen Wiesau auf. Erst am Schnee- 
berge erscheint er wieder.

Von den zablreichen Ihdms- und 7?r»sa-Arten sind zu nennen: 
Bubv:s sulcatns (Steinwitz) B.Wahlbcrgi (Rothwaltersdorf), ihgr- 
soideus (Steinwitz), B. chacrophglloidcs (Steinwitz, Miibldorf), II. 
dollnensis (Eichbornkretscham), Bosa odpina (Labitsch), B. cUiplica 
(Herzogswalde), B. tomentosa (Gabersdorf, Ebersdorf), var. cinerasceus
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(Silberberg, Wiltscher Scheibe), ssp. euto?nentosa und subtomentosa 
(Neudorf), II. agreslis (Ebersdorf), Tl. nffinis var. sebioides (Silber- 
berg).

Die Voge lk irsche ,  Primus acium, wachst wild am Kolonnen- 
wege gegen Gabersdorf, der Gin ster, Genistn. germanica, zwischen 
Donjon und Feldtnr.

Wundklee  (Anthyll is)  und Esparsette  (Onobrycliis) fehlen 
auch hier dem kalkhaltigen Boden nicht: A nthyllis  tritt schon um 
Silberberg auf, Onobrijchis um Neudorf, Wiesau, Miihldorf und 
Schwenz. Vicici dumelorum bevorzugt lichtc Waldstellen am Null- 
weg und am Exzellenzplan. Epilobi.um Dodonaei ist bei Waldgrund, 
am Bahneinschnitt zwischen Neudorf und Yolpersdorf und bei den 
Scbwenzer Kalksteinbriichen, TJypericum hirsulum zwischen Eibel- 
wiese und Bohmischwald, am Exzellenzplan und bei Labitsch ge- 
funden worden. Das reizende, schwach wohlriechende, bel lb laue 
Vei lchen ,  Viola collina, scheint hauliger zu sein ais man bisher 
annahm. Es beginnt schon bei Silberberg-Festung, tritt auch weiter- 
hin gegen Neudorf um die Kalkbriiche und zalilreich weiter siidlich 
um Melling auf.

Von Enzianen wachst Gentiana Pnrumonmithe um Silberberg, 
G. ciliata  am Spitzberge, um Herzogswalde, am Kolonnenweg bei 
Neudorf, um Schlegel, Ebersdorf, Steinwitz und Marzdorf, G. car- 
pathica am Kolonnenweg vor Bohmischwald und am Klapperberg 
bei Marzdorf, G. cruciata  und G. .1 mar d la  fehlen anscheinend.

Ferner kommen vor das Wintergriin,  Vinca minor, am Ko
lonnenweg beim Exzellenzplan und bei Bohmischwald, die im Siiden 
nur in zwei Stauden im Herrnbusch bei Melling vorkommende To l l -  
kirsche,  Airopa Belladonna, auf dem Hohberge und am Miihlgraben 
bei Miihldorf, die gelbe Taubnessel .  Galeobdulon lutcum, im Siiden 
fehlend, ebenfalls auf dem Hohberge, Galeopsis angvst if o lia  bei 
Herzogswalde, Galvia rerlici l lata  nur in den Neudorfer Briichen 
und bei Wiltsch, Oriyatlum,  der Dost ,  nur bei Silberberg, Neudorf 
und Herzogswalde, Melampyrum arnense, Silberberg mehrfach, Ebers
dorf, Galium rotundifolium und G. nerntim (Neudorf), Lonicera,  
X y los te ii m mit weiBen und weifigelben Bliitcn und roten Beeren, 
fehlt keinem der Briiche des Gebietes, Inula solidna nur am Donjon, 
dann erst um Melling, 1. vulgaris  (Ebersdorf, zwischen Eibelkoppe 
und Bohmischwald, Exzellenzplan, Scbwenzer Kalkbriiche, Kegel- 
berg, Hohberg, Nullweg), Anlhcmis tinctoria (Neudorf, Bothwalters-
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dorf, Birgwitz), Centaumi pseudophrygia (Wiltsch, Gabersdorf gegen 
Miihldorf, Kegelberg), Hypochoeris nwculata (Silberberg mehrfach, 
Bohmischwald. Ebersdorfer Kalkbriiohe), Hieracium aurautiacum 
(Stcinwitz), Carduus Personata (Schwedeldorf), Artnca (Schwenzer 
Briiche, einziger Standort der ostlichen Grafschaft), Filago apiculata 
(Gabersdorf), Arctinm nemorosnm (Kxzellenzplan). Anlennuria di owa 
stellenwei.se im Ficti tenwalde.

Auffallend ist in der Osthalfte der Grafschaft das Fehlen oder 
sehr seltene Vorkommen von Golanthus ninalis. haufig nuch auf den 
Kuppen des Eulengebirges um Wartha, von Leucojum rernum, nocli 
zahlreich um Verlorenwasser, Seitendorf und Rosenthal, von TroUius 
(nur bei Neudorf) und Phylnuma arbiculare (Schwedeldorf, Alt- 
Wilmsdorf), von Alropa (zwei Stełlen) und Digitalis ambigua (nur bei 
Melling, a m Koten Berge und haufig zwischen Wartha und Labitsch), 
von Arnica, die ja allerdings auch dem Gesenke fast vollig mangclt 
und hier nur an einer Stelle bei Schwenz, im Mensegebirge aber wieder 
zahlreicli vorkommt. Ebcnfalls fehlen mchrere der im Siiden nocli 
hauligeren Kalkpflanzen wie C ypr iycd ih t  m, Anemon? silnestris,  
Gentiana cruciata  und G. Atu ar d la  nebst f. pyramidalis ,  fur 
dereń Nichtauftreten ein zwingender Grund nicht vorzuliegeri sclieint.

Tenor tum Patryc-  sonst in Schlesien auf sonnigen Hiigeln. 
Kalkfelsen und Ackern mit kalkhaltigem Boden zerstreut, bei 
Kauffung, Bolkenhain, Freiburg und auf dem obersehlesisehen 
Muschelkalkrucken. hat keinen einzigen Standort in der Grafschaft. 
Das Fehlen des Buchenwaldes erklart auch das weniger liaufige Vor- 
kommen von Hepalica, Daphne, Connnllarta und Polygonalum offici- 
nale, die im Melling-Waltersdorfer Kalkgebiet so iiberaus haufig sind.

E rk laru ng  der T a fe l V II.

Bild 1: Hausberg und Yiolfskoppe. vom Herrnbuseh aus gesehen.
Bild 2: Der Steinbusch bei Neu-Waltersdorf, vom Standort der Anemone silvestris

(ganz links) aus gesehen.



Uber Calypogeia arguta Montagne et N ees  
in Deutschland

(Nachtrag)
Von A. Se.liumac.lie.r (Waldbrol)

Mit Tafel V III

Seit der Niederschrift der Mitteilung in Beiheft ( .XX \ I (1941) 
ist das Moos v<in zwei weiteren deutschen Standorten bekannt ge- 
wordeii. *

Nach freundlicher Mitteilung von Dr. Fritz K oppe -B ie le fe ld  
fand es Herr Oberregierungsrat Dr. Jacqu es -H am bu rg  ain 7. Mai 
1939 in einem W aldehen bei Lohbriigge in der Niihe von Bergedorf 
bei Hamburg. In dem Waldehen ist eine freie Flachę; hier wurde 
das Moos an einem ausgefahrenen M aldweg aufgenommen. Es wurde 
von Hintze  bestimmt, der ein Glimnierpraparat an Dr. K oppe  
sehickte. Der Standort iliirfte den von Odenthal und Waldbrol be- 
schriebenen entsprechen.

Ein weiterer Fund stamml aus dem nordostlichen Randgebiet 
des Hohen Yenns. Gelegentlieh eines Aulenthaltes bei Herrn 
Dr. S chw ickera tb -A achen  am 23. Juni 1941 sucbte der Verf. in 
der Nahe der LandstraBe Walheim (b. Kornelimiinster) Rotgen im 
Walheimer Miinsterwald naeh Car es, laeriyala und C- binerris. Etwa 
400 m siidlich des Gasthofs Konigsberg flieBt ein kleiner Ncbenbach 
der Inde unter der StraBe licr. Wenig siidlich von dem Bachlaufe 
wuchsen an einer Stelle ('arex larrigaln und Trientalis curopaea in 
Tuehfuhlung. Der ungewohnten Gemeinsehaft lialber wurde die 
Stelle genauer besehen und ein kleiner Cali/por/em-Rasen eingelegt, 
der dicht am FuBe einer Curex lor vi gala, wuchs. Da eine Lupę nicht 
zur Hand war, wurde er erst in Waldbriil untersucht. Der Rasen 
bestand aus Calypogda N er s i aria mit spiirlich eingeflochtener C- arguta- 
Es handelt sich um ein Gegenstiick zur Carew lueńgala/Trienlalis-Ehe, 
da Trienlalis und Calypogeia Neesiana im Rheiuischen Bergland deut- 
lich die hoheren Lagen bevorzugen. Nach Schwickerath  (miindl. 
Mitt.) liebt Carex lacvigala im \'enn Lagen mit „faulem“  Winter,



d. h. mit deutlich atlanLisch getontem Klima. An dem erwahnten 
Bachlauf war die Art liaufig. Erwahnenswert ist.dafi auch H. Sch mid t 
Cal ppopna arpula in der Hildener Heide an einem Bachlaut' fand, an 
dem Carex larKiyala heute noch wachst. Der Standort der Caly- 
poycia hei Waldheim lag etwa 330 m hoch.

Mit dem Fundę ist die Art auch fur das linksrheinische Rheinland 
nachgewiesen. Die weite Entfernung zwischen Hamburg und den 
rheinischen Standorten labt annehmen, daB diese euatlantische Moos- 
art auch im iibrigen atlantischen Klimabereieli niclit go selten ist, 
wie man bisher annehmen mul.lte.

Dr. Scl iade -Dresden ist jetzt geneigt (briefl. Mitt.). die Art zu 
dem Atlantikerverein der Lausitz zu reelinen.

Es war nicht moglieh. die neuen Fundorte auf dem Yerbreitungs- 
kartchen einzutragen, weil die Tafel schon fur die erste Mitteilung 
gedruckt, aber durch einen Irrtum nicht beigeheltet wurde.
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Floristik und Pflanzensoziologie
Yon H. Pfei f fer  (Bremen)

Auch wenn die Zeit groflter Bliite fiir die Florist ik  (Floren- 
kunde) heute vielleiclit iiberschritten ist, liat dieses Forschungsgebiet 
in Gegenwart und Zukunft doch noch manche wichtige Aufgabe zu 
erfiillen. Neben sie ist aber im 20. Jahrhundert die P f la n zen 
soz io log ie  (Vegetat ionskunde) getreten. Diese will ais die Lełire 
von den Pflanzengesellschaften in der Natur auftretende Vereini- 
gungen bestimmter Pflanzenarten nach Zusammensetzung, Ver- 
breitung, Entwieklung und Flaushalt, also Gesellschaftsgefiige, -ver- 
breitung, -entwieklung und -ókologie, schildern1). Eine erste klare 
Fassung eines Begriffes pHanzlicher Gemeinscbaftswesen verdanken 
wir bekanntlich A. V . H u m b o ld t * 2), der dafiir den Ausdruck „asso -  
c ia t i o n “  ( =  Gruppierung) pragte. Eine so scharfe Gegeniiber- 
stellung der botanischen Lehre der Einzelwesen und der Gesellschaften 
solcher findet sich aber erst in unserem Jahrhundert, so in der Ein- 
teilung in „idioecologie“  und „synecologie“  dureh H a rd y 3). Ais 
synthetische Wissenschaft griindet sich die Vegetationskunde also 
niclit auf die Einzelpflanze und ihr okologisches Verhalten, sondern 
stellt die Gesellschaft von Pflanzen in den Mittelpunkt der Unter- 
suebung und betrachtet die gesellschaftliche Einheit in ihrer syn- 
okologischen Abhiingigkeit von all den verschiedenen Umweltverhalt- 
nissen. Oft, wenn auch sehr zu Enrecht, findel man den Floristen 
den neueren pflanzensoziologischen Bestrebungen ziemlich abhold. 
Und docb baut die Pflanzensoziologie in mancher Hinsicht nur auf 
wesentlichen Grundlagen der Floristik weiter und kann ohne die 
Erfullung der hauptsaehlichen floristischen Ziele nicht wohl gedeiben.

*) J. B raun -B I anque t : Pflanzensoziologie. Grundziige der Yegetatioiis- 
kunde, S. lf . (Berlin, J. Springer, 1928).

£) A. v. H u m b old t: Sur les lois que l’ on observe dans la distribution des 
formes vegetales (Paris, Feugueray, 1816).

3) H ard y : Geographie et vegetation des Highlands d’Ecosse, S. VII 
(Parts 1905).
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Fiir den Floristen ist eine gri indliche K enntn isder  Pflanzen- 
arten eines Gebietes in jedcm. also nicht nur in bliihendem und 
fruchtendem Entwicklungszustande ein alle Miihen lohnendes Ziel. 
Fiir die Pflanzensoziologie ist das indessen nur erst die unerliiflliche 
\ orbedingung fiir eine erfolgverbiirgende Beschaftigung mit der 
Pflanzenwelt. Anderseits zeigt die praktiscbe Erfahrung gliicklicher- 
weise. dafl man nicbt erst dann mit pflanzensoziologischen Beobaeh- 
tungen zu beginnen braucht, wenn man alle in einem Gebiete vor- 
kommenden Pflanzenarten kennt, sondein dali man sich die unent- 
bebrliehe Artenkenntnis zweckmaflig bei der Entersuchung von 
Pflanzengesellschaften im Gelande, am besten naturlich unter sacb- 
kundiger Fuhrung, aneignet.

Hierbei ist es auch nicht vorteilhaft, mit der verwirrenden Fiille 
der Pflanzenwelt des Friihlings oder Sommers zu beginnen, sondern 
schon im Winter sollte man die nichtfruchtenden Zustande der 
Pflanzen und ihre (Jberwinterungsformeri kennenzulernen versuchen. 
INicht nur fiir den ungeiibten, sondern aucb fiir den fortgeschrittenen 
Pflanzensoziologen konnen richtig durcligefiibrte winterliche Ex- 
kursionen unter Beriicksiclitigung inbglichst a 11 er Arten und ihrer 
Lebensformen zu einer wertvollen Beobacl i tungsschule  werden, 
uin seine Sinne zu scharfen und seine Formenkenntnis zu erweitern4). 
So kann er schon in der kalten Jahreszeit in manche bisher iiber- 
sehene Beziehungen der Pflanzendecke zu ihren Haushalts- und Da- 
seinsbcdingungcn eindringen, um dann auf spateren Lebrwanderungen 
im gleichen Jahre wie bei spaterer Gelegenheit die gesammelten Er- 
kenntnisse zu vermehren, zu bestatigen und zu vertiefen.

So kommt der Anfi inger allmahlich in die Lagę, dann auch in 
der Zeit des Bliihens und Fruchtens der Pflanzen Gesellschaften, 
mindestens die einfacberen, wicderzuerkennen. Nun lindet er immer 
wiederkehrende Artenlisten bei bestimmter Bewasserungslage auf 
demselben Boden. In Gewassern treten ihm ganz bestimmte Arten- 
verbindungen je nach den besonderen Haushaltsbedingungcu ent- 
gegen. Er erkennt im Walde nach Artenauswahl und Menge be
stimmter Arten die Wirkung wechselnden Lichteinfalles an Schlag- 
fliichen, aufgeforsteten Stellen odcr Platzen natiirliclier Yerjiingung. 
Durch stiindigen Vergleich der soziologischen Erscheinungen und

4) R. T iixen : l ber ilie Bedetitung der Pflanzensoziologie in Forsclmng, 
Yirlschaft und Lehre. — Der Biologe 4, 57—65, bes. 62f. (1935).

10F e d d e ,  Repertorium, Beiheft C XX XI.



146 H. Pfeiffer

unter Beriicksichtigung der herrschenden Bedingmigen lernt er er- 
kennen, wie bestimmte Faktorenverbindungen und ihr Ineinander- 
greifen den ihr gemafien fioristisch-soziologischen Ausdruck finden. 
Den EinfluB verschiedener Bewirtschaftung heispielsweise benach- 
harter Griinlandsflachen sucht er mit Erfolg zu erfassen und ist 
bemuht. die physiognomischen Beohachtungen init zunehmender 
Kenntnis der Krauter und Graser durch standige Vergleiche sozio- 
logiscli und synokologisch in Beziehung zu setzen oder gar schon 
wirtschaftlich zu deuten. Fiir die E inordnung eines gefundcnen 
V egetat ionsbestandes  in das System empfiehlt T i ixen5 6) den 
folgenden Weg, der hei der pflanzensoziologischen Kartierung auch 
in schwierigeren Fallen mit Erfolg bcschritten worden ist. Nachdem 
die floristische und soziologische Einheitlichkeit des Bestandes (der 
,,Assoziation“ ) feststeht, wird zunachst mit llilfe der dafiir kenn- 
zeicbnenden Ordnungscbarakterarten die Urdnung, dann innerhalb 
dieser der Verband und schlieBIich an den jetzt nachweisbaren 
Charakter- und Differentialarten die Assoziation oder gegebenenfalls 
die Subassoziationsgruppe, die Subassoziation oder eine bestimmte 
Variante festgestellt. Es leuchtet ein, dali friihere f lorist ische 
B e la t ig u n g  wegen der dabei gewonnenen Arten- und Formen- 
kenntnis bei allen diesen Arbeiten die Untersuchungen sehr er- 
leichtern mu!3.

Uber die Arbeitsziele des Floristikers eigentlich etwas hinaus- 
greifend, sucht allerdings die Yegetationskunde eine Reihe „a n a ly -  
t i scher“  und „ s y n t h e t i s c h e r “  Merkmale festzustellcn*). In der 
Praxis werden gewohnlich Haufigkeitszahl und Deckungsgrad, das 
sind Schatzuugen der Zahl der Einzelwesen einer Art innerhalb des 
Bestandes und des von jeder Art hierin erfiillten Raumes, zu einem 
gemeinsamen Scbatzungswert  verkniipft, der herkominlicher- 
weise fiinf Stufen nebst einer Vorstufe umfafit (Naheres siehe in den 
angegebenen Schriften). Ferner wird ais Gesell igkeit  (Soziabilitat) 
die Gruppierungsweise der Pflanzenarten innerhalb des Bestandes

5) T iixen : Dii- Pflanzengesellsehaften Nordwestdeutschlands. — Mitt. flor.- 
sozioJ. Arb.-Gem. Niedersachsen S, 1— 170, bes. 10 (1937).

6) B raun  - BI anąue t: a. a. O. 23f., 46f. — R. T iixen : Zur Arbeitsmethode 
der Pflanzensoziologie. — Mitt. flor.-soziol. Arb.-Gem. Niedersachsen .1, 11— 19 
(1928). —- Siehe auch H. B eger in Handb. d. biol. Arbeitsmethoden, Abt. X I, 
5, 481— 526, bes. 504fl. (1930).
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uuter Benutzung von gleichfalls 1’iinf S tuleń abgeschatzt7), und aullcr- 
dcin werden die natiirliche Anordnung dei \’ egetation in iibereiriander- 
liegeiiden Schichten (ihre Schichtung),  die wechselnde Weise des 
Gedeihens der einzelnen Yrten (ihre Vita li tat )  und die jahreszeit- 
lichen \ eranderungen in der Physiognomie der Gesellschaft (die 
sog. Aspekte)  beachtet. Schon nicht mehr an jedem Einzelbestand, 
sondern erst an tnoglichst vielen floristischen Aufnahinen von solchen 
wird schliefilich das synthetische \erhalten der Gesellschaft unter- 
sucht, namlich das mehr oder weniger regelmafiige Yorhandensein 
der einzelnen Arlen in den Einzelbestanden (Stetigkeit)  und die 
mehr oder weniger feste Bindung der Arten an ganz hestimmte Ge- 
sellschaften (ilire Treue).

Wie hieraus ersichtlioh. ist das voin Pflanzensoziologen auf- 
gestellte System von Assoziationen, Yerbanden, Ordnungen, Klasseu 
usw. grundsatzlich nach Erfahrungen der Floristik und nach den in 
der Systematik unterschiedenen \rten aufgebaut. Wenn aber die 
Assoziationen nun auch reiu f lor ist isch  umgrenzt  werden, so 
entspreehen sie nacK Ansieht der Anhiinger B raun-B lanquets ,  
Tiixens u. a. gleiehzeitig auch oko log isch  gleich gut umschriebenen 
Gruppierungen der Pflanzen und sind, wie bei der L ntcrsuchung der 
Assoziationen auf Schritt und Trilt sich ergebende florengeschicht- 
liche Beziehungen zeigen, auch h istor isch-genet isch  einheitlich8). 
Nur auf eine Beschreibung des Gesellschaftsgefuges gerichtete Vege- 
tationsuntersuchungen konnten Gefahi laufen zu verflachen. Es ist 
deswegen ein besonderer Vorzug der Y egetationskunde vor der 
Floristik. dal! sich ihr eigentlich lange vor Absonderung ais eigenes 
Forschungsgebiet — das Aufsuchen der Abhangigkeitsbeziehungen 
des Gesellschaftshaushalts beigesellt hat9). Sicher stehen wir bei

") W it' Probleuie der Geselligkeit der Pflanze und dereń Vcrgescllschaftung 
\erschiedene Seiten haben und vergleicliend-soziologische Betrachtungen der 
G ru p p ieru n g  der Sippen in ihrer Assoziation noch inanclierlci fragen zu lie- 
a n twór te li lialien und fur gewisse praktisclic Answertnngeii nillzlich werden 
kdlinen, habe ieh bei friihercr Gelegenheit hier besproehen; siehe dazu Ji. P fe if fe r : 
l ber vergleichende Beobachtungen der Pflanzengruppierung in den Assoziationen 
des Grunlandes. — Fedde, Rep. Beih. 121, 21—32 (1940).

e) J. B ra u n -B la n q u et: I.inearcs oder vieldimensionales System iu der 
Pflanzensoziologie ? — Chroń. Bot. 5, 391—395 (1939).

”) Mail denke nur an O. H eer, H. L ecoq , O. S en dtn cr (Die Vegetations- 
\ erlialtnisse Siidbayerns, Miincken 1854), A. v. K erner (Das Pflanzenleben der 
Donaulandcr, Innsbruck 1803) oder E. W arm ing (Plantesamfund. Kjobenhatn 
1895; in Głiersetzung in 3. Auf lagę ton  li a r mi n g und P. G raebne r, Berlin 1918).

10*
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diesen sy noko log ischen  Untersuchungen heute noch ganz in den 
Anfangen. Die Ansicht, dal? sich gewisse Pflanzenarten durch eine 
bestimmte Richtung und manchmal enge Begrenzung ihrer Haus- 
haltsanspruche auszeichnen. so dal? sie geradezu ais „Zeiger“  fur die 
ihnen zusagenden Standortsverhaltnisse benutzt werden konnen und 
oft gebraucht worden sind, ist bereits oft behandelt worden. Wie 
unter anderem Tiixen und E l lenberg10) gezeigt haben. sind aber 
Pflanzengesellschaften weit schiirfere und vielseitiger anwendbare 
Zeiger dieser Verhaltnisse ais einzelne Arten. Indem namlicli das in 
der Vegetationskunde ermittelte Gesellscliaftsgefiige auf alle an dem 
Standorte auf das Gedeihen wirksame Bedingungen reagiert, mag 
sie der Beobachter kennen, fur ausscblaggebend balten oder iiber- 
haupt zu messcn in der Lagę sein oder nicbt. so haben wir in den 
Assoziationen ein zuverlassiges MeBinstrumcnl vor uns. das richtig 
zu lesen die synokologische Forsebung an den Gesellschaften uns 
lchren kann.

Wie es Pflanzen gibt. die an bestimmte Boden oder ein scharf 
umrissenes Standortskliina angepaBt sind. so lelirt uns die Vegeta- 
tionskunde auch solche kennen, die streng an best im mte Pflanzen- 
gese l lschaften gebunden sind. Zahlreicher sind allerdings jene 
Arten, die zwar eine ausgepragte Vorliebe fur eine oder mebrere Gc- 
sellscbaften erkennen lassen. soziologisch aber nicht so streng ge
bunden sind. Und wieder gibt es l rbiquisten, die in verschiedenen 
Gesellschaften in reicher Menge gedeilien und iiberall wettbewerbs- 
fiihig sind, auch wenn wohl keine Art voikommt, die in allen Ge- 
sellschaften eines Gebietes auftritt und hier gut gedeiht. Der Pflanzen- 
soziologe, der treue,  feste und holde  ..Charakterarten41, vor den 
vagen ,,Begleitern“  und fremden ,,Zufalligen“  heraushebt, will da- 
init das Ergcbnis der naturlichen Auslese erfassen, die zu der Scheidung 
der Pflanzenarten nach Gesellschaften gefiilirt bat, je nachdem be- 
sondere Anlagen der Art, ihrer Haushaltsfiilirung, ihrer Abhangigkeit 
von benachbarten Gliedern der Gesellschaft einschlielJlich der Wett- 
bewerbskraft, aber auch die liistorische Gegebenheil bei der Zu- 
wanderung der Art ein engeres oder weiteres Feld gedeililichen Fort- 
kommens erlaubt haben.

I0) R. T u xen  und H. E llrn b erg : Der systematische und der dkologische 
Gruppenwert. — Mitr. flor.-soziol. Arb.-Geni. Nicdersachsen U, 171— 184, bes. 
177 u. f. (1937).
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Mag aber auch die von der \ egetationskunde im einzelnen durch- 
gefiihrte Untersuchung des Lebenshaushaltes der Gesellschaflen iiber 
die Forsebungsziele der Floristik hinausgreifen, so ist doch ein Ver- 
standnis fur den Be gr i f f  d er T reue11) auch der Florenkunde ge- 
laufig, wenn diese bei der Erforschung eines bestimmten Gebietes 
oder beim Sammeln (Botanisieren) bestiinmte Arten und Forinen 
aufzufinden trachtet. Jeder Florisl weiB, dali es neben inebr oder 
weniger iiber ein Gebiet verbreiteten Arten auch solche gibt, die nur 
oder meistens in der „Gesellschaft“  mit bestiminten anderen Arten 
vorzukommen pflegen. Welchem Floristen ware es beispielsweise niebt 
eine selbstver.standliche Erlahrungstatsache, dali Chenopodium olidum 
und Coronopus sąuamahts kaum anders ais zusammen mit Urlica 
urens, At) iplex-Arten und Jlmdenm murinum an ubcrdimgtcn Stand- 
orten auftreten; dafl Ergngium maritimum und Conrolrulus Soldanella 
gemeinsam mit Elynms aienarius und Ammophila urenaria die Meer- 
strandsdiinen bewohnen; dali Lobelia Dortnmnna ebenso fur flachę, 
nahrstoflarme Tiimpel kennzeichnend ist wie Isoetes lacustris fur 
tiefere Ileideseen mit kaltem. nalirstoffreichem Wasser; dafl Aster 
Tripolium, Ccratuphylluin submersum und Upergularia salina ebenso 
wie Triglochin maritimum, Atriplcr hast atu und Juncus Gcrardi im 
Binnenlande fur die wenigen Salzstellen charakteiistisch sind? — In 
ahnlicher Weise sucht und findet der Pflanzensoziologe ein gut ent- 
wickeltes Piccrlum der Alpentaler an jenen Stellen, von denen die 
Floristik ihm Listera curdata, Pyrola nniflora, Lficopodium annolinum, 
Corallurhiza trifida und Galium scabrum, angegeben hat. Beim Auf- 
suchen der seltenen. artenreichen Assoziation von Ilclianthcmum 
hirlum und (huthnjehis r.aput gaili und bei der Arealumgrenzung des 
Xerobromctums in Siiddeutschland und ui der Nordschweiz baben sieb 
Braun- R lanquet12) dureb die Floristik bekanntgewordene Fundorts- 
angaben bestimmter Charakterarten ais zuver lassige Fiihrer er- 
wiesen. Allein durch Riicksichtnahme auf die Treueverhaltnisse, also 
auf die Vergesellschaftung bestimmter Arten, sind mclirfacb iiber- 
raschende f lor ist ische Neufunde  gegliickt, so der Sibhaldia 
procumbens in der Tatra (B. Pawłowski) ,  des Polyguiialuni odoralum 
im Eichenkratt der Halbinsel Gelting (Wi. Christiansen) usw.

u) J. lir a u n - BI a 11 <| ue t : Zur W ertutip der Gesellschaftstreue in der 
Pflanzensozioloeie. — Yierteliahrssehr. iNaturforsch. Ges. Ziirich 70, 122— 149 
(1925).

12) lira m i-P la m i uel : a. a. O. 138.
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Schon O. JNaegeli soli (naeh W. Koch)  neiie Fundorte der im 
Schweizerischen Thurgau seltenen Lrparis Loeselii dadurch auf- 
gefunden haben, dali er torfig-lelimige Standorte absuchte. auf denen 
in kurzem Rasen von Schocnus nigńeans Arten wie T) iglochin jwdiistre, 
Drosera anglica, Spiranthes aestitalis, Gentiana utnndosa, Cctrex dinim 
und Elcoc.hans pcruciflora miteinander vorkommen. Voss und Zi e g en- 
speck 13) haben ilie von M. J. K ot i la inen  fur Finnland. von 

W angerin  fiir Ostpreufien mitgetedte Beobachtung. dali die 
floristisch seltene Carer glsrbukiris ais Zeiger fur eine in der Richtung 
des Nadelzwischenmoorwaldes neigende Ausbildungsform des Kielern- 
hocbwaldes init regelmafiig vorkommendem Iticranum inidiiluluw 
gellen darł. bestatigt.

Bisweilen vąrkorpern sich bestimmte Anpassungen und Haus- 
haltsbedurinisse weniger in den ,,guten“  Linneischen Arten. sondern 
wegen der engeren Begrenzung ihres Lebensbereiches eher in den 
Kle inarten  oder Rassen und in den O ko ly p en  Tur essons14). 
So kennen wir verscliiedene Sippen der Euphrasiu salib-urgensis (var. 
permixta. pmami-, subal/pina, ncma) ais Charakterarten verschiedener 
Assoziationen oder nach K o z ło w sk a 15) eine Anzabl Sippen von 
Festuca ovina in bestimmten, einander ausscblieBenden polnischen 
Steppengesellschaften. Sehr zablreich sind derartige Kleinsippen auch 
im E leocharetum  acicular is ,  wenn wir an dessen Kennzeichnung 
durch Myosolis scorptoides ssp. eaespililia, Deschampsui caespitosa 
ssp. lilloiolis, Haxifraga oppositifolio ssp. amphibia. Anncria alpinu 
var.purpurat usw. denken. Anderseits sind gewisse Kleinsippen urn 
Hieracriim Filosella Charakterarten der Assoziation von Fesłnca 
TInlleri, solcbe aus den Gruppen von II. rillosum und FI. Morisiamtm 
Charakterarten des Sesler iet o -Semp ervir e tu ms, und jene des 
Formenkreises um Tamxacum officinalr gehoren wicder bestimmten 
anderen Gesellschaften an16).

ls) H. \ nsf und H. Z iegen sp erk : Zur Biococnose des Moosualde#. 
Bot. Arch. 347— 412 (1929).

14) G. T u resson : The plant species in relation to habitat and climate. 
Contributions to the knowledge of genecological unit#. — Hereditas W. 147—236 
(1925). — J. W. R ews: Studies in the ecological evolutinn nf the Angio^perms, 
p. 118 (London, Wheldon & Wcsley. 1927).

1B) A. K ozłow  ska: La variabilite de Festuca wina L. en rapport a\ec la 
succession des associations steppiąues du plateau de la Petite Pologne. -  Buli. 
Acad. Pol. Cracovie, Ser. B, .Nr. 3/4, 325—377 (1925).

16) H. B eger: a. a. O. 489.
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Es ist auch fiir den Floristen beaclitenswert, dali, wie die Bei- 
spiele zeigen, die Assoziationen vielfacli die Herausbi ldung von 
Kle inarten ,  Varictaten und Rassen gefordert  liaben. Im ein- 
zelnen kann das noch nicht richtig abgeschatzt werden, weil der 
Florist  bisher die Angaben iiber die Okologie der Standorte meiśt 
viel zu allgemein nnd unbestimml gebalten bat, anderseits aber der 
Sozio loge  vielfacb noch die Formenkreise der Arten zu wenig be- 
riicksichtigt, wie das S pan je r 17) am Beispiel des Potamogcton 
pcchnaius nachgewiesen bat. Vor allem sollte die Pflanzensoziologie 
nicht Arten, von denen wir in der Okologie ihrer Standorte mehrere 
Yarietaten und Formen kennen, ais ,,Gesamtarten“  zu Charakter- 
arten bestiininter Gesellschaften stempeln. Und der Floristik erwachst 
die wichtige Aufgabe, bei den Standortsangaben in Zukunft aulier 
den arealgeographischen Belangen auch den Gesellschaftsanschlul) 
soweit wie moglich zu verzeichnen. Nachdem manche Mitarbeiter 
an der Hegischen Flora bei gewissen Familien erganzend derartige 
Bestimmungen hinzugefugt haben. ist meines Wissens zum ersten 
Małe eine speziell fiir den Pflanzensoziologen geschriebene Flora 
mit zahlreichen Angaben  iiber den Gesel lschaftsanschlufl  
der Arten dureh L ib b e r t 18) bearbeitet worden. Dasselbe Ziel ver- 
folge ich seit einigen Jahren fiir die Flora von Brernen und Olden
burg, doch sind die Vorarbeiten noch nicbt geniigend weit gediehen, 
ais dafl sie lieute schon mitgeteill werden konnten. Ein reicbes Feld 
fruchtbarer Betatigung erwartet bier die helfende Hand des 
Floristen.

Wie die reine Okologie die Kenntnis der Abhangigkeiten der 
Gesellschaften von der Umwell nacb Wesen. Ursache und Auswir- 
kungen zu klaren strebt, so spiirt der anwendende  Okologe  ais 
Landwirt, Wiesenwirtschaftler und Forstmann den Verhaltnissen 
eines bestiinmten Vegetations- und Bodenzustandes nach, um dann 
durch sorgsam iiberlegte Eingriffe Verbesserungen in einer ge- 
wiinschten Richtung zu erstreben. Welcbe Aufgaben gestellt werden 
kiinnen, in weleher Weise sie zu liisen sind, und welche Bedeulung 
bierbei die auf der Floristik sich griindende Pflanzensoziologie ge-

,7) G. S p a n jer : Ist (las tari]informif;('Laichkraut(Potcmiogetonpectiwatus L.) 
eine pllanzeiisoziolugische Charakterart ? — Natur u. Heimat 6, 3—6 (1939).

18) W. L ib b e r t : Flora des Kreises Soldin in der Neumark. — Verh. Bot* 
Ver. Proy. Brandenli. 81, 1— 139 (1941).
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winnt, habenbereits Tu,xen und El lenberg19) eingehend ausgefiihrt, 
so daB es keiner weiterer Beinerkungen dazu bedarf.

Das aber diirften die vorstehenden Betrachtungen zur Geniige 
ergeben haben, daB die Floristik nicht von ihrer jiingeren Schwester, 
der Pflanzensoziołogie, verdrangt und ersetzt werden soli, aueb wenn 
sie ihr die unentbehrliche Hilfsstellung gegeben hat. Die allein von 
eifrig betriebener Floristik gewahrleistete sichere Arten- und Formen- 
kenntnis ist und bleibt das erste und unumganglicbe Erfordernis des 
Pflanzensoziologen, dessen Ziel es ja gerade ist, der Bedeutung der 
Sippen im Gese l lschaf tsverbande  naclizuspiiren und die Ge- 
setzmaBigkeiten aufzusuclien, die ihren Zusammenscb lufi  
zu Assozia t ionen regeln. Wie Floristik und Pflanzensoziologie 
einander in wechselseit iger Weise  zu unterstutzen  und 
f o r d e m  vermogen, konnte hier an einzelnen Beispielen dargelegt 
werden. So diirfen wir hoffen, daB die bei mancben Floristen heute 
zuweilen noch zu findcnde Abneigung zur Mitarbeit an pflanzen- 
soziologischen, Aufgaben beim einsichtigen Leser besserer Lberzeugung 
gewieben sein wird! Dann wird die Pflanzensoziologie an erfahrenen 
Floristen ihre eifiigsten und nutzlichsten Forderer gewinnen.

19) T uxen  und E lle n b e rg : a. a. O- 182f.



Dem  Schweizer Gelehrten Dr. Rudolf Probst 
zum Gedachtnis
Von R. ScLeuermanu

Am 28. August 1940 verstarl> nach kurzer Krankheit im 86.Lebens- 
jahr zu L an g en d orf im Kanton Solothurn  der Arzt Dr. R u d o lf 
P robst daselbst. der sich durch seine Arbeiten iiber die A d v e n tiv - 
1'lora von  Soloth urn  und speziell iiber die bei der Kammgarn- 
fabrik Derendingen mit auslandischer Wolle eingeschleppten Pllanzen 
weit iiber die Grenzen seines Vaterlandes hinaus einen Namen ge- 
macbl hat. Die Erforschung der Wollpflanzen war seit 1906 sein 
Sondergebiet und dieserbalb stand er in reger wissenschaftlieher Ver- 
bindung mit den Adventivfloristen vieler Lander in allen Erdteilen. 
Auch mit uns deutschen Adventivfloristen war er seit Jahrzehnten 
bekannt und befreundet. Durch seine umfassende Kenntnis der aus 
Siidamerika, Siidafrika und Australien mit Wolle eingeschleppten 
Pflanzen, seine stets l)ereitwilligst gewahrte Hilfe bei Bestimmungen, 
durch Uberlassung von Vergleicbsmaterial aus seincn Sammlungen 
und leihweise Hergabe wichtiger fremdspracbiger W erke aus seiner 
grolJen Facbbibliotbek hat er uns wertvollste Hilfe geleistet.

P rob st war der beste Kenner der W ollflo ra . In den Jahren 
1914 bis 1938 hat er sechs umfangreiche Beitrage zur Adventivflora 
von Solothurn und Umgebung veroffentlicht, in denen er mehr ais 
600 mit Wolle aus dem Auslande. eingeschleppte und von ihm auf 
dem Wollkompost der Kammgarnfabrik beobachtete Fremdpflanzen 
namhaft gemacht hat. Auch mit der Fremdflora der Baumwoll- 
spinnerei Erninenhof und derjenigen der Malzfabrik und Hałermuhlc 
Solothurn hat er sich angelegentlich beschaftigt und seine Fundę 
daselbst durch Publikationen der Wissenschaft nutzbar gemacht.

In den letzten Lebensjahren beschaftigte ihn vornehmlich die 
Fertigstellung eines G en era lverzeich n isses aller in E uropa an 
W ollp la tzen  a u fgetreten en  F rem dpflanzen . Fiir diese Arbeit 
war er der gegebene Mann, der einzige, der durch seine Verbindungen 
mit Fachgenossen in allen europaischen Landern den riesigen Stoff 
zusammentragen, sichten und bearbeiten konnte, wird die Arbeit
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doch auf etwa 330 bis 340 Druckseiten, abgeselien von den unzahligen 
For men, nahere Angaben iiber mehr ais 1600 Pflanzenarten bringen.

Schon ais 15jahriger Gymnasiast hat Probst eine F lora  der 
U m gebung S oloth u rn s verfafit. Eine Flora des Kantons Solo- 
thurn, an der er viele Jahre bis 1936 gearbeitet hat und die etwa 
850 Druckseiten umlassen wird, hat er auch hinterlassen. Ihre Druck- 
legung ist ebenso wie die des gedachten Generalverzeichnisses der 
Wolladventiven Europas gesicbert.

Seinen Beruf ais Arzt mufite Probst schon vor vielen Jabren 
wegen seiner Schwerhorigkeit aufgeben. Auch sonst war er korper- 
lich stark behindert. Seine geistige Frische und eine ungekeure 
Arbeitskraft bewahrte er sich dagegen bis an sein Lebenseude.

In "Wiirdigung seiner Verdienste mu die Erforschung der Ad- 
ventivflora ernannten ihn die B ota n ica l S oc ie ty  und der E x- 
change Club o f  tlie B ritish  łs les  1928 zu ihrem E hren- 
m itg lied . Mehrere auf dcm Wollablagerungsplatze der Kammgarn- 
fabrik Derendingen gefundene Pflanzen sind von \utoritaten nach 
ihm benannt worden: Cli cno podium Prubslii, Solanu m Probstianum. 
Eragrostis piana var. Probst ii, Amaranllnts Probslii. Auch eine von 
ihm bci der Tuchfabrik Oberdorf entdeckte Abart der Peronica polila 
tragt seinen Namen: Veronica polila var. Probslii. P robst gelang 
auch die Entdeckung einer neuen Grasergattung, die Dr. S ta p f in 
Kew Thclhingia genannt hat.

Der wissenschaftliche Nachlali ibt grolltenteils dem Natur- 
historischen Museum in Solothurn zugefallen, insbesondere auch die 
wertvolle Bibliothek mit iiber 1300 Nummern und seine umfangreiehe 
Korrcspondenz mit Fachgenossen des In- und Auslandes. Der Nach
lali hat in einem besonderen „Rudolf Probst-Zimmer“  eine wiirdige 
Unterkunft gefunden. Die Gemeinde Luterbach hat einen von 
P rob st oft begangenen W eg. der zu einem Wollkoinpost der Kamm- 
garnspinnerei Derendmgen fiihrt, ais ,,Dr.-Probst-Stralle“  bezeichnet. 
In Wiirdigung des wissenschaftlichen Wertes seiner liinterlassenen 
grollen Arbeiten hat der Staat Solothurn bereitwilligst den grollten 
Teil der betrachtlichen Druckkosten ubernommen. Seine Mitbiirger 
haben seiner in elircnden Nachrufen gedacht. Mit seinen Arbeiten 
aber hat er sich selbst ein dauerhaftes Denkmal gesetzt.

Nordliausen, im Mai 1941



Nachtrag zur Moosflora 
des sudlichen Harzvorlandes

Yon H. R e  i nie rs
Durch verschiedene l  mstande isl schon nach kurzer Zeit ein 

Nachtrag zu meiner Moosflora des siidlichen Harzvorlandes (1940. li)  
notig geworden. Etwa glcichzeitig mit meinen seit 1936 durch- 
gefiihrten Uutersuchungen im Gebiet' wurde von H. Meusel (Halle) 
dio Vegetation der Gipsberge im Kyffhauser und Siidharz soziologiseli 
bearbeitet. Seine Ende 1939 orschienene Arbeit erhiclt ich erst, ais 
meine beiden Arbeiten (1940. 1 und LI) bereits zum Druok gegebcn 
waren. Obgleich Meusel sich zur Hauptsache mit der aus den 
hóheren Pflanzen zusammengcsetzten Yegetatiou befafit. sind von 
ihm die Moose im Gegensatz zu anderen ahnlichen Arbeiten gut be- 
riicksichtigt. Seine Yrbeit enthalt eine ganze Reihe geographiseh 
wichtiger Neufunde. vor allern von Stellen des Gebiets, die ich selbst 
bei der Kiirze meiiier Aufenthalte nicht aufsuchen konntc. Da An- 
gaben in den Assoziationslisten soziologischer Arbeiten bei bryo- 
geographischen Zusammenfassungefi in der Kegel nicht beachtet 
werden. habe ich die wichtigstcn Fundo seiner Arbeit in systeinatischer 
Folgę hier aufgenominen. Dank schuldc ich Hcrrn M eusel und seinein 
bryologischen Mitarbeiter Herrn S ch in idtke (Bad Sachsa) fiir die 
t bersendung von Belegen bemerkenswerter Fundę, zum Teil aueh 
solcber. die erst nach Ybschlufi fon  Meusels Arbeit gemacht 
worden sind.

Durch M eusel angeregt hat sich auch Herr H art mann (t)ber- 
biisa) neuerdings den Moosen zugewandt. Ihm verdanke ich eine 
Reihe grofitcnteils durch Exemplare belegter Angaben aus der bryo- 
logiseh bisheu noch wenig bekannten mittleren und wcstlichen Hain- 
leite.

Schliefilich habe ich selbst im Mai 1941 w iertłem in drei Wochen 
in Walkenried am Siidharz zugebracht. u na meine Beobaehtungen 
von 1939 in tliesem bryologiscłl interessantesten Gebiet des Zechstoin- 
Siidharzes zu erganzen. In Isopienjgrum pulclullum gelang mir die 
Entdeckung einer weiteren dealpinen Laubmoosart. Auch diesmai 
habe ich dein Yorkouimen voii Siiikatmoosen auf Gips besondere
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Beacłituiig geschenkt und vor allera die alteren, angepflanzten 
Fichtenbestande ain Westhang des Hollensteins und auf dem ehemals 
grofltenteils entwaldeten Plateau des Saehsensteins genauer unter- 
sucht. Bekanntlich ist der aus der Nadelstreu der Fichte gebildete 
Rohhuinus eins der sauersten Substrate unter den Waldboden. Sc 
ist es nicht verwunderlich, da!3 sieb hier eine ganze Anzahl von Silikat- 
moosen angesiedelt haben, die eigentlich den Gipsbergen fremd sind. 
Ein Teil der in den beiden genannten Ficlifenwaldern vorhandenen 
Arten tritt allerdings auf ausgelaugtem Gipsboden aueh in naturlichen 
Bestanden auf, vor allem an den verheideten Stellen der nord- 
exponierten Steilhange. Durch die Fiehtenanpfłanzung ist sieher auch 
das Auftreten von 7jjfcopodium annotinum und Galinm saxatłle im 
Zeclisteingebiet bedingt. Die erste Art fand ich 1941 in einem kleinen 
Bestand im Fichtenwaid am Westhange des Hollensteins. Die zwoite 
traf ieli mehrfaeh in den Fichtenwaldern des Hollensteins und Sachsen- 
steins. Dagegen ist das selir sparliche Vorkoinmen von Varena u m 
i-ilis Idaea an der oberen Nordkante des Hollensteins und des Mtihl- 
berg-Himmelberg-Plateaus sieher natiirlich.

Fiir den Kyffhauser stellt die von S chm idtke gesainmelle uud 
von mir erkannte Tortula brcuissima einen bemerkenswerten Zuwaclis 
dar. Das winzige Moos war bisłier nur aus Yorderasien bekannt. 
Geographiscli diirfte es sich bei dieser Art um ein W usten-Sleppen- 
Moos von ahnlicher Yerbreitung wie Turlała rcnolrens handcln.

Beziiglicli der Abgrenzung des Gebiets und der fur die Unter- 
gebiete benutzten Ybkiirzungen rnuB ich auf meine friihere Arbeit 
(1940 II) verweisen. Arten, die fiir das Gesamtgebiet neu sind, habe 
ich durch einen * (Stern) vor dem Artnamen hervorgehoben. Ein * vor 
den \bkurzungen der Teilgebiete bedeutet. dali die Vrt fiir das 
betreffende Teilgebiet erstmalig nachgewiesen worden ist. In meiner 
friihereu Arbeit hatte ich fur die geographiscli interessanteren Yrten 
mit Riicksieht auf die sehr zerstreute Literatur auch die Yerbreitung 
in den angrenzenden Gebieten bzw. in Mitteleuropa oder dariiher 
hinaus angegeben. Auch hierzu waren einige Erganzungen notig. 
Sie gehen grofilenteils zuriick auf die 1940 veróffentliehten Moos- 
funde G au cklers in den frankischen Steppenheiden, sowie auf eine 
vorlau(ige Mitteilung A lbertson s (1941) iiber seine Untersuchungen 
der alvarahnlichen Kalkheiden in Wester-Gotland, die zu den Gips- 
gebieten des Kyffhauser und Siidharzes vielfaclie Beziehungen auf- 
weisen.
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I. Lebermoose
H irria  l i is c h o ff  ii Hub. — Zi.Bu.: Steinklobe bei Wendclstein, 

sonnige Grasheiden (III. 36 Meusel!). —- Ze.Ky.: Stipetum steno- 
pbyllae auf der Falkenburg-Hoehflache (vgl. Meusel 1939, S. 179, 180).

( le r r o  hyalina  (Sommerf.) Lindb. — Mi.Ze.SH.: Windehauser 
Holz. Hittelochskopfe siidl. Steigertal. siidexp. .NrslfTio-Hang (XI. 38 
Schinidtke!). —  Ze.Kv.: Ochsenburg. „Spaltkopf“ , Bodenrutsch- 
flache (IV. 38 Schmidtke!). —- An dcm von mir (1940 II, S. 191) 
angegebenen óstlichsten Fundort iin Ze.Ky. (offener Hang gegeniiber 
der Kattenburg) wurde die Vrt bereits 111.38 von S chm idtke ge- 
funden.

Zu der von mir (1940 II. S. 191) angegebenen \ crbreitung der 
Art ist folgeudes nachzutragen: Aufier auf den AIvar Oelands und 
Gotlands wurde die Vrt (ais Clcrea sil m<l bezeichnet) 1917 von 
Sainuelson und \ lm qu ist auf den Inseln Munko und liuninaro 
iin Stockholiner Scbarengebiet aufgefunden (vgl. Arnell 1928, S. 19). 
Diese Inseln bestehen offenbar aus kalkreichem Gestein (von Rumnaro 
wurde die von mir im Ze.SH. entdeckte Srapa.iiia cala cola zuerst 
beschrieben!). Ferner wurde die Art in Wester-Gótland 1938 von 
A lb ertson  auf dem Kalkberg Kinnekulle ain SO-Ufer des Wenern- 
Sees und 1937— 1940 von H iilphers und \ lbertson  auf alvar- 
ahnlicben Kalkbeiden in Falbygden an mehreren Stellen fcstgestellt 
(vgl. Albertson 1941. S. 117— 121). Von den letztgenannten Stand- 
orten gibt A lb ertson  aucli soziologische Aufnahmen. — Im auBer- 
alpinen Gebiet des Altreiches wurde Clcrea /) Halina im Herbst 1938 
von G auekler (1940, S. 69ff.) im Nordfliigel der Frankischen Alb 
an den steilen. unbeschatteten Dolomithangen des W eiersbacbtales 
und des Totentales bei Pottenstein in einer Hobe von 370- 400 m 
entdeckt. Leider ist die Exposition niebt angegeben. Nach der von 
G auekler mitgeteilten Begleitveget:ation wachst Clcrea hier in 
ofłenen Felsheiden praalpiner Pragung (Scslcria, Draba, aizmdes. 
Ara bis petraca, Polijgala chamacbuxus, Car da as dcfloraliis, Leonlodon 
incamis), in denen das kontinentale Element nur durch Fest lica glaiica 
und Contr humilis vertreten ist. Von einer Vergesellschaftung mit 
den bunten Erdflechten wird von G auekler nichts erwiihnt. Dagegen 
tritt diese Vergesellschaftung in den Aufnalnnen A lbertsons deutlich 
hervor. Im iibrigen scheint auf den Kalklieiden Wester-Gotlands 
infolge ihrer Lagę auf horizontalen Kalkplateaus eine starkere Durch- 
dringung der kontinentalen Siidhang-Assoziationen und dealpinen
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Nordhang-Assoziationen stattzufindcn. die ich (1940 1) aus dem siid- 
licheil Harzvorland beschrieben habe. AuBerdem sind die dnrtigen 
Kalkheiden reicher an arktiscb-alpinen Arten ( I’oa alpina, Cetrarin 
nitwlis und (\ cucnllula). — Fur das alpine Areał von Cleuca hi/alina 
ist die Tatra hinzuzufiigen, wo die Art kiirzlieh von Borns (1940. 
S. 241) gesammelt w urde. Sie war aus dem Karpathenzuge vorher 
von alpinen Standorten nur aus den Fogarascher Alpen bekannt.

G rim a Uli a fra gra n s  (Balbis) Corda. — Fiir diese Art konute 
G auckler (1940, S. 71) zahlreiche neue Standorte in der Frankisohen 
Alb nacbweisen. Sie bevorzugt dort die trockensten und sonnigsten 
Stcllen auf flachgriindigen Kalk- und Doloinitboden und waclist be- 
sonders in den ofłenen Assoziationen des Festucetuin glaueae und 
Caricetum huinilis. und zwar auf den nackten Stellen zwischen den 
Horsten der Graser und Seggen. luBerdein wurde die Art von 
G auckler 1939 auch auf verwittertem Granit und Gneis an den 
siidexponierten. warmen Donautalhangen des Bayerisclien Waldes 
hei Passau und Obernzell gefunden.

F im briaria  fragran s  (Schleich.) Nees. — Mi.Ze.SH.: Winde- 
bauser Holz ostl. von Steigertal, zwischen dem Breiten Berg und dem 
Schinderkopf, steiler, sonniger Gipshang unter einein kleinen Stein- 
bruch (('oronilla moulana—  Standort) in Menge (VI. 38 Scbmidtke!). 
—  *We.Ze.SH.: Kohnstein. Felsbeide am oberen llaude des Ost- 
abfalles nordl. vom Scbnabel (V. 38 Meusel!, vgl. Meusel 1939. S. 159): 
Hiinmelreich, Gipsfelsen in Sudexposition an dem bewaldeten Steil- 
hang nordlich iiber dem ostlichen Tunneleingang (IX. 41 Hartinann!).

F ega tella  con ica  (L.) Corda. —  We.Ze.SH.: Trogstein, moos- 
reiche SW.-Wand des Felskessels (V. 41!!).

F rrissia  rom m u tu la  (Lindenb.) Nees. —  We.Ze.SH.: Himmel- 
reieh, nordexponierte Siidwand des ostlichen Felskessels, groBe oftene 
.Se.slmn-Halde (V. 41!!, vgl. Meusel 1939- S. 110. 111); Blumberg, 
Jg. 126, westliche Bachschwinde siidlich vom Priorteich, Siidwand 
(V. 41!!); Trogstein, mit vnriger Art (V. 41!!).

A n eu ra  p in g  ais (L.) Dum. — We.Ze.SH.: Trogstein, mit 
voriger Art, schmale Kiiinmerform (V. 41!!. vgl. Meusel 1939, S. 112); 
Wieseugraben nahe der Nixseequelle. sehr kraftige Sumpflorm (V. 41 
Schmidtke u. !!).

M etzg eria  fu rca ta  (L.) Lindh. —  We.Ze.SH.: Miihlberg. 
bumose Gipsfelsen am Nordhang (V. 41!!).
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*1V1. p u b escen s  (Schrank) Raddi. —  *We.Hai.m.: Wobelsburg 
iiber Hainrode (VI. 41 Hartmann!); [*Diin: NW.-Hang beim Katzen- 
stein iiber Sollstedt (Hartmann).]

Der erste sichere Fund im Gebiet.
*A licu laria  sca la ris  (Schrad.) Corda. —  * We.Ze. SIT.: Hollen- 

stein. Ficbtenwald am Westhang. an einem Gipsschlot (V. 41!!). -— 
*Mi.Hai.m.: Auf ausgelaugten LoBresten in den Steilhang-Buchen- 
waldern nicbt selten (Hartmann).

Neu fiir das Gebiet!
H a p lozia  lan ceo la ta  (Sclirad.) Dum. — *Mi.Hai.in.: Kapell- 

wand siidlich von Seega, nordexponierter Buchenhang. auf sclimalem 
getretenein Steig (X. 39 Hartmann!).

S ph en olob iis m in u tu s  (Crantz) Steph. —  We.Ze.SH.: Miihl- 
berg-Hinunelberg, stark verheidete Sesl er in - 4"re p p e n am obersten 
Nordhang siidostlich der Gipsfabrik (V. 41!!, vgl. Meusel 1939, S. 205).

T riton iaria  e-i-sectifarm is  (Breidl.) Loeske. —  We.Ze.SH.: 
Himmelreich, Hang im Buchenhochwald der NW.-Seite auf Lehm 
(V. 41!!); Hollenstein. mehrfach an der stark verheideten oberen 
Kante der Nordwand, ferner an kleinen Dolmen im Karstbuehenwald 
des Plateaus sowie im hohen Fichtenwald des Westhanges (V. 41!!); 
Saehsenstein, Fichtenwald des Plateaus gegen den Westrand (V . 41!!).

L op h ozia  quinti ui’d ruta la  (Huds.) Cogn. — We.Ze.SH.: 
Himmelreich. Siidhang des ostlichen Felskessels, balbschattige Gips- 
felsen westlich iiber der groBen Scsluria-Halde (V. 41!!).

L. barbuta  (Schmiedel) Dum. —  We.Ze.SH.: Hollenstein, hoher 
Fichtenwald des Westhanges, mehrfach in ausgedehnten Rasen auf 
der Nadelstreu iiber Gips (V. 41!!); Saehsenstein, Fichtenwald des 
Plateaus gegen den Westrand. (V. 41!!).

Die von mir (1940 II, S. 207) ausgesprochene Vermutung, daB 
Loeskes Angabe vom Hollenstein (dem einzigen bis vor kurzem 
bekannten Fundort der Art im Zechstein-Siidharz) auf Verwechslung 
mit Jj. quinquedenlaia beruht. wird damit unwahrscheinlieh. Aller- 
dings mul) man bedenken, daB um 1903, ais L oeske die Art angeblich 
beobachtet hat, der angepflanzte Fichtenwald des Hollenstein-West
hanges und des Sachsenstein-Plateaus noch niclit existierte oder 
mindestens sehr jung war. Die Ansiedelung der Art an den beiden 
von mir beobachteten Standorten ist meines Erachtens erst in einem 
alteren Stadium des Fichtenbestandes erfolgt. nachdem der Boden 
durch die Nadelstreu geniigend ausgesauert war und auBerdem in-
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folgę Auslichtung des Bestandes wieder mehr Licht auf den Boden 
gelangte. An dem Nordhang des Hollensteins, der natiirlichere 
Vegetation zeigt, habe icli die Art auch 1941 vergebens gesucht.

L. renłricOHfl (Dicks.) Dum. —  We.Ze.SH.: Hollenstein. auch 
an der oberen Kante der Nordwand sowie im hohen Fichtenwald des 
Westhanges (V. 41!!).

var. p o rp h y ro leu ca  (Nces) Dum. -— We.Ze.SH.: Hollenstein. 
mehrfach am Fufi des Nordhanges (V. 41!!).

Wie ich schon erwalinte (1940 II. S. 208). ist die am Nordhang 
des Hollensteins sehr verbreitete L. ecntricosa dort sehr formenreich. 
Zu den friihcr erwahnten Formen koinint jetzt noch die im allgeineinen 
auf morschem Holz wachsende var. porphyroleuca, die bier dieke 
Huinusschichten iiberzieht. Ubergangc zur Normalfonri sind eben- 
falls vorhanden.

L. h eta roco lp os  (Thed.) Howe. — We.Ze.SH.: Kohnstein, 
ohne naheren Standort (Selimidtkc bricll.).

L .M illler i (Nees) Dum. — We.Ze.SH.: Blumbcrg, Jg. 126, 
westliche Bachschwinde siidlich voin Priorteicli, Siidwand (V. 41 !!).

var. pu m ila  Nees. ■— We.Ze.SH.: Sattelkopfe bei Horningen,
B.FG. in Westexposition (V. 41!!).

L. batlensis  (Gottscbe) Schiffn. — We.Ze.SH.: Roseberg, auch 
an schattigen Dolomitfelsen eines alten Steinbruches nahe dem 
hochsten Punkt (V. 41!!).

P la g ioeliila  asp lcn io itles  (L.) Dum. var. m a jo r  Nees. -— 
We.Ze.SH.: Sachsenstein. Fichtenwald des Plateaus nahe dem West- 
rand (V . 41!!).

\PetUnophifllum  in terruptum  (Nees) Lindb. —  *Ze.SWH.: 
Sebarzfeld, schattige Dolomitfelsen am Osteingang der Einhornhohle 
(VII. 41 Schmidtke!). j

Die Art ist neu fur den Zechstein-Gurtel des Harzes. Sie war 
aus dcm Harz bisher nur von devonischein Kalk bei Riibeland und 
Bad Grund bekannt.

L op h o co iea  h ełero p h y lla  (Schrad.) Dum. — We.Ze.SH.: 
Sachsenstein. hoher Fichtenwald des Plateaus, auf Nadelhuinus iiber 
Gips in einer sehr kraftigen Forin c.perianth. (V. 41!!); auf morsch< m 
Holz und Stubben in den Fichtcnwaldern des Hollensteins und 
Sachsensteins verbreitet (V. 41!!).
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C eph alozin  b icu sp id a ta  (L.) Duin. —  We.Ze.SH.: Sachsen- 
stein, hoher Ficlitenwald des Plateaus mehrfach auf morschem Holz. 
meist in der var. sctulosa Spr. (V. 41!!).

Im We.Ze.SH. scheint die Art dagegen auf feuclitem. flachem 
Waldboden, wie sie im norddeutschen Flachland haufig vorkommt. 
zu fełden. Sie wird dort leicht mit Lophozia badensis bzw. L. Mulleri 
var. pmmla verwechselt. Die Angaben von anderer Seite aus den 
Zechstein-Gebieten sind liieines Erachtens revisionsbediirftig.

C. m ed ia  Lindb. •— We.Ze.SH.: Hollenstein. hoher Ficlitenwald 
des Westhanges, Fichtenstumpf (V. 41!!).

C ep h a loz ie lla  S tarkei (Funck) Schiffn. — We.Ze.SH.: 
Hirnmelreich. Siidhang des ostlichen Felskessels, offcne Gipsfelsen 
westlich oberhalk der groBen .SesZma-Halde (V. 41!!).

C alypofjeia  trich om a n is  (L.) Forda. — *We.Ze.SH.: Ilollen- 
stein, Ficlitenwald am Westhang; Saehsenstein, Ficlitenwald des 
Plateaus gegen den Westrand (V. 41 !!). — Die Art ist offenbar im 
We.Ze.SH. seltener ais C. Nposiana, die an dem natiirliclien Nord- 
hang des Hollensteins ziemlich haufig ist, besonders auf frischen Erd- 
blijfien der Gerollhalde. -— *Mi.Hai.m.: Kapellwand siidlich Seega, 
steiler nordexponicrter Duchenhang, auf einem schmalen getreteuen 
Pfad sowie an der Bosoliung der Frommstcdter StraBe (X. 39, IX . 41 
Hart mann!).

C .N eesian a  (Mass. et Carst.) K. Midi. — We.Ze.SH.: Midilberg- 
Himmelberg, stark verheidete Scslcria-Tre-ppen am obersten Nord- 
hang siidostlieh der Gipsfabrik; Hollenstein, vgl. vorige Art; Sachsen- 
stein. Wegeinschnitt im Kiefern-Buchen-Wald nahe dem hochsten 
Punkt, an Gipsfelsen (V. 41!!).

*P leu rosch ism a  trilobatiim  (L.) Dum. — *We.Ze.SH.: Nord- 
ful) des Hollensteins, Erlenbult am Erlbruehrand (V. 41 Schmidtke 
u. !!).

Die Art ist neu fur das Gesamtgebiet! Im Ze.SH. hatte ich diese 
moutane Silikatart am wenigsten erwartet.

B lep h a rostom a  tr ich op h y llu m  (L.) Dum. — We.Ze.SH. 
Hirnmelreich. auch auf flachem, lehmigem Buchenwaldbodcn iiber 
der Siidkante des ostlichen Felskessels; Hollenstein, auch an den 
Wanden kleincr Dolinen irn Buchen-Birken-Wald des Plateaus 
(V. 41!!). -— *Mi.Hai.m.: Auf verlehmter LoBauflagcrung der Steil- 
hang-Buchenwaldcr siidlich Seega (Hartmann).

Nsolitrag zur Moosflora des siklliclien Harzvorlandes
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D ip lop h yllu m  nlbicans  (L.) Dum. — W e.Zc.SH.: Kohustein, 
auf Humus iiber Gips (Schmidtke); Hollenstein, hoher Fichtenwald 
am Westhang, mehrfach an kleinen Dolinen und eingebrochenen 
Schalengewolben (V. 41!!); Blumlierg. in einem Erdfall an nackten 
Gipsfelsen (Quelle u. Schmidtke). —  *Mi.Hai.m.: Kapellwand siidlich 
Seega. auf verlehmter LoBauflagerung am nordexponierten Buchen- 
hang (VI. 41 Hartmann!).

S capan ia  n iu cron ata  Buch. — Wc.Zc.SH.: Himmelreich.
Siidwand des ostlichen Felskessels, offene Gipsfelsen westlich ober- 
balb der groBen Seslerm-Haldc; Hollenstein. Fuli der Nordwand 
(V. 41!!).

Sc. ca lc iro la  (Arn. u. Pers.) Ingh. —  We.Ze.SH.: Himmel- 
reich, Siidwand des ostlichen Felskessels, lialbbeschattete Gipslelsen 
westlich oberhalh der groBen .Scslcn« -Ha 1 de (V . 41!!).

Dieser neue Standort liegt etwa 40 m ostlich des 1939 von mir 
entdeckten Standortes, an dem ich die Art auch im Mai 1941 wieder 
auffand. Er ist von dem westlichen Standort durch einen breiteren 
Buchenriickcn getrennt, der den oberen Rand des Kessels nicht mehr 
erreicht. An beiden Stellen fand ich die Art nur sehr sparlich. Ich 
mochte deshalh Bryologen, die diese beiden cinzigen Standorte der 
Art im Altreich aufsuchen, dringend um Schonung der Seltenheit 
hitten. — In dem neuen, im Mai 1941 gesamrnelten Materiał sind die 
von Buch beschriebenen groBen Olkorper, die ich in den PHanzen 
von 1939 vermiBte. massenhaft vorhanden.

*Sc. n em orosu  Dum. •— *We.Ze.SH.: Kohnstein, ausgelaugte 
Gipskuppen im Karstbuchcnwald (IV. 38 Meusel!); Himmelreieh, 
Siidwand des ostlichen Felskessels. humose, halb beschattete Gips
felsen westlich oberhalh der groBen ,SVsh'rł«-Halde (V. 41!!); ehenda. 
lehmiger Boden im Buchenhochwald siidlich des ostlichen Kessels 
(IX. 41 Hartmann!). —  *Mi.Hai.m.: Kapellwand siidlich Seega, nord- 
exponierter Hang. lichte Stelle im Buchenhochwald zwischen follj- 
triclmm formosum (VI. 40 Hartmann!).

Sc. nspera  Bernet. —  We.Ze.SH.: Miihlberg, offene Gipsfelsen 
am oberen Nordhang, in verschiedenen Forrnen, hesonders schon 
unter Dilridium flcxicmdc; Sattelkopfe bei Horningen, nordexponierte 
offene Gipsfelsen. var .minor (V. 41!!).

Sc. a equ iloba  (Schwaegr.) Dum. —- We.Ze.SH.: Himmelreich, 
Siidwand des ostlichen Felskessels, auch an dem neuen Sc. cnlcicola- 
Fundort (V. 41!!).
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M ad oth era  p la typ h y lla  (L.) Dum. — We.Ze.SH.: Roseberg, 
scliattige Dolomitfelseu eines alten Steinbruehes nalic dem hochsten 
Punkt (V. 41!!).

F rullan ia  Tam ar isri (L.) Dum. — We.Ze.SH.: Himmelreich, 
Siidwand des ostlichen Felskessels. von Birken halb beschattete Gips- 
felsen \\ es tli cli iiber der groBen Ses/enu-Halde, mchrfach (V. 41!!).

11. Laubmoose
F issiflens p u sillu s  Wils. -— We.Ze.SH.: Himinelberg bei 

Wolllehen. kleiner Dolomitblock im Buclienwald (IV. 36 Schmidtke). 
— *We.Hai.m.: Auf Steinblockeii einer feuchten Erosionsrinne im 
Tal voin Kaliwerk Immenrode nacb StrauBberg (VIII. 41 Iiart- 
mann!).

D itriclu im  flv.rir.aulG  (Schleich.) Hainpe. —  We.Ze.SH.: 
Mtihlberg.. oberer Nordhang, an bumosen, offenen Gipsfelsen in sehr 
kraftigen Formen; Himmelreich. Siidwand des ostlichen Felskessels, 
halb beschattete Gipsfelsen West lich iiber der grofien Scslcna-Halde
(V. 41!!).

D. paUitlum  (Schreb.) Hainpe. — *We.Ze.SH.: „Auf voin 
Laub eutbloBten Stellen der Buchenwalder auf Dolomit nicht selten‘Ł 
(Sehmidtke).

Selirjeria p u silla  (Ehrh.) Br. eur. —  Mi.Ze.SH.: Hohlweg 
nordwestlich Steigertal auf Stinkschiefer (TX. 37 Schmidtke).

C a m p ylop u s fraf/ilis (Dicks.) Br. eur. —  *We.Ze.SH.: Miihl- 
berg-Himmelberg, stark verheidete Ncslcrio-Treppen ain obersten 
Nordhang siidostlich der Gipsfabrik (IV. 38 Schmidtke!, V. 41!!); 
etwas beschatteter, verhcideter Westhang des Himmelberges bei 
Woffleben (IV. 38 Schmidtke!); Hiillenstein, obere stark verheidete 
Kante der Nordwand, westlicher Teil. ani Eingang und in der Uin- 
gebung eines waagerechten Gipsschlotes (V .41!!). —  *Ze.Ky.: An 
einem mit Birken bestandenen Gipskopf im Buchenwald siidostlich 
der Ochsenburg. nordexponierte Seite (TV. 38 Schmidtke!).

Dainit wird das Vorkonimen der subatlantisclien Art, die im 
Gebiet bisher nur von O ertel angegeben wurde, bestatigt. Nachdem 
die Art jetzt mehrfach auf ausgelaugtem Gips beobachtet worden 
ist, kiinnte sich die Angabe bei O ertel: „Am Siidostrande des Harzes 
bei Sangerhausen, Lengefeld, Mohrungen liaufig“ , die ich (1940 II, 
S. 245) mit ? dem Sa.Ro.Bu. zurechnete, wenigstens zuin Teil auch 
auf den Oe.Ze.SH. bcziehen. Im zieinlieh kontinentalen Tal des

11*
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Oberpinzgaus in Salzburg fand ich die Art 1926 nur auf der Kalk- 
ader der Dirnbachklamm. Die Art sclieint also durchaus niclit so 
kalktneidend zu sein. wie inan gewolinlich annimmt.

C. tu rfn reu s  Br. eur. — *Wc.Ze.SH.: Flechtenreieher Heide- 
bestand am Westhange des Hiinmelberges bei Woffleben in enger 
Mischung mit voriger Art (I\ . 38 Schmidtke!).

O rth od icran u m  m on tan u m  (Hedw.) Loeske. — We.Ze.SH.: 
Hollenstein, an Birken, Buehen und Erlen. sowie aul' Humus am 
Fuli des Nordhanges sehr haufig; an der oberen verheideten Kante 
der Nordwand auf dem gleiehen Substrat etwas weniger haufig: 
Blumberg. Jg. 126, sebr sparlieli an Buehen siidlicb vom Priorteieli 
bereits auf Zechstein (V. 41!!).

O. fla g e lla re  (Hedw.) Loeske. — *\\ e.Zo.SH.: Hollenstein. 
stark verheidete obere Kante der Nordwand eben westlieb der Bank 
(V. 41!!).

D icranutn und ulatam  Ehrh. — *Mi.Ze.SH.: Pfaffenkopfe 
westlich Steigertal, auf ausgelaugtem Gips zwisclien Cali unit 
(Schmidtke).

G ym nostm num  cm  r ir o s ł te  (Ehrh.) Hedw. — We.Ze.SH.: 
Trogstein. moosreichc Sudwestwand des Felskessels. mit var. arabni hi 
(V. 41 !!).

G. ru p estre  Schleich. — We.Ze.SH.: Himmelreich. Siidwand 
des ostliehcn Felskessel.-, halb beschattete Gipsfelsen westlich iiber 
der grofien .Seskrifl-Halde mit Sm pa nia mhiciila: Trogstein. mit 
voriger Art (V. 41!!).

E u elad im n  rertic illa tm n  (L.) Br. eur. — Mi.Ze.SH.: Auf 
Kalktuff einer Quelle am Bere-Hang des Hasenkopfes siidlicb Wiegers- 
dorf (VI. 36 Schmidtke!).

Es liandelt sich um den schon friiher von mir (1940 II. S. 258) 
aufgefiihrten Standort, den ich wegen unzureichender Angaben nicht 
siclier dem Mi.Ze.SH. zuordnen konnte. Er liegt nach S chm idtke 
auf Kalk des unteren Zechsteins. Auf Gips ist die Art bisher nieht 
beobachtet worden.

W eisia  crispa łn  (Br. germ.) Jur. — Ze.Ky.: Ochsenburg 
(IV. 38 Schmidtke!).

T rich osttm iu m  p a llid isetu m  H. Miill. —  Die Angaben von 
Meusel (1939, S. 150, 151, 159, 225) aus dem Ze.Ky. sind unwahr-
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scheinlich. Von Meusel selbst liabe ich keine Belegc erhalten. Yon 
zwei Probcn, die mir Sehm idtke aus dem Ze.Ky. sandte. ist die 
eine (Ochsenburg —  11. IV. 38) IVmm Crispala, die anderc (Uber 
der Barbarossahohle —  11. IV. 38) ist steril und gehort wahrsrhcinlich 
zur gleiehen Art.

Tortella tort nosa (L.) Limpr. vaj. rigitta Boulay. — We.Ze. 
SH.: Sacbsenstein, obere Kani e des Wcstabfalles nordlich des liochsten 
Punktes, auf offenen. exponierten Gipsfelsen (V. 41!!).

P leu ro ch a e te  sgu a rrosa  (Brid.) Lindb. — Zu meinen friiheren 
Angaben (1940 II, S. 269 ff.) iiber \ erbreitung und Vergesellschaftung 
der Art ist nacbzutragen, daB G au ckler (1940. S. 67ff.) durch syste- 
matiscbe Untersuchung der frankischen Steppenheiden zablreiche 
neue Staudorte in der Frankisehen Alb nachweisen konnte. Ferner 
fand er Picu fochach' an den Keupergips-Hiigeln bei Sulzheim, Uffen- 
heini und Windsheim. sowie an den Musclielkalk-Hangen des Main- 
tales zwischen Veitsb6chlieim und Karlstadt. Aueh in Franken ist 
Picurochaclc eine Charakterart der Stepperiheide.

Did ipnodon top h a ceu s  (Brid.) Jur. —  *Mi.Ze.SH.: Krimde- 
rode. an Einfassungssteinen des YJuhlbaches (VI. 36 Quelle u. 
Sehmidtke!).

Hat buta Ilorn sch u eh ia n a  Scbultz var. p seu d o rero lu ta  
Reiin. —  *We.Ze.SH.: Sattelkopfe bei Horniugcn. B.FG. in West- 
exposition (\ .41 !!).

Von A lb ertson  (1941, S. 114ff.) wurde dieses zuerst ais B. 
ohtusula Lindb. von den Alvar Oelands und Gotlands bescbiiebene 
Moos, das bisher incist ais Unterart oder Varietat zu B. rcvoliifa ge- 
zogen wurde. nach meinen Untersuchungen (1940 II, S. 269ff.) aber 
mit li. Ilornschuehiana naher verwandt ist. aueh auf der alvarahn- 
licheu Kalkheide ,.Hogstena lied“  in Falbygden (Wester-Gotland) 
aufgefunden. Ferner wird voil ihm festgestellt, daB eine aus Schonen 
(Benestad) stammende. ais Ii. rcroluta bestimmte Probe ebenfalls zu 
B. Honischuchiana var. pscndorecolula gebort. Die Angaben von 
B. m  obilu aus Sitd-Norwegen (Oslo), Sclionen und Bornliolin be- 
diirfen saintlich der Nachpriifung, ebenso die Angaben der „/?. rcvu- 
luta f. mucronalaP aus Hessen (bei Griinme 1936) und We.stfalen 
(bei F. Kuppe 1935).

B. co n ro tu ta  Hedw. — Wo.Zc.SH.: Kahler Nordwestriicken 
des Kohnsteins; Roscberg. FuB der Nordwand. ostlicher Teil (V. 41!!).
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Pottia lanceolata (Hedw.) C. M. — *We.Ze.SH.: Sattelkopfe 
bei Horningen, B.FG. in Westexposition; Sachsen stein, B.FG. an der 
oberen Kante des Westabfalles (V . 41!!).

T ortu la  rev o lv e tis  (Scliimp.) Rotli var. obłusata  Reim. 
[T-Fiorii (Vent.) Roth]. —  We.Ze.SH.: Sattelkopfe bei Horningen. 
B.FG. in Westexposition ((^uelle. \ . 41!!); sonnige Stellen am W7est- 
hang des Hocheberges bei Woffleben (IV. 38 Meusel. vgl. Meusel 1939. 
S. 151); Steilhang am Westabfall des Himmelberges bei Woffleben 
(IV. 38 Meusel, vgl. Meusel 1. c.).

Diese Standorte sind die westliohsten im Zechstein-Sudharz. 
Wahrend das Moos im Mi.Ze.SH. noch ziemlich verbreitet ist, setzt 
es iin We.Ze.SH. bald aus. Daran ist niclu allein die erhohte Nieder- 
schlagsmenge scliuld. sondern aucb das Fehlen geeigneter. od (ner. 
siidexponierter Gipsliiinge. Die offenen Steilhiinge sind hier iiber- 
wiegend nach Norden gerichtet. seltener nach Westen. Bei den oben 
genannten Standorten handelt es sieli urn steile Westhange. an denen 
das Moos in lokaler Siidwest- bis Sudexposition an den Kerben des 
o/lenen Hanges in wenig ausgedehnten Bestanden wachst. —  Die 
Sattelkopfe bei Horningen fallen nur nacli Norden und auf ein kurzes 
Stiick aucb naeb Westen łun steil ab. V on Siiden ber treten sie kaum 
ais Erbebung hervor. Aufierdein streicht iiber die Sattelkopfe in 
Ost -  West-Ricbtung eine Verwerfungslinie. die Buntsandstein (im 
Siiden) und mittleren Zechstein (im Norden) trennt. An dem steilen 
Westliang zielit sieli im Bereich des Zechstekis eine steile Geiollrinne 
zu dem Tiilchcn hinab. durcli das die Cliaussee von Woffleben nach 
Horningen in Keliren ansteigt. Auf den wenig geneigten Absatzeu 
des stufenformig abfallenden Grates nordlieb dieser Rinne ist die 
Torlulo irrohrns-Variante der B.FG. noch ein mai typiseh in Form 
weniger aKarabnlieher Fleehtenstelleii ausgebildet. Am West
hange des Himmelberges bei Woffleben wachst Torlula rcrolrrns nach 
Selim idtke sparlich an einer steilen Kerbe des offenen Hanges. also 
offenbar in der Steilhang-\ariante der B.FG. iihnlich wie an manchen 
Stellen im westlirhen Zechstein-Kyflhauser. — Moglicherweise ist die 
Art noch weiter westlich aufzufindeii. Sie ware vor allem zu suchen 
an dem oben angefuhrten, von H art mann entdcekten Fimbnana- 
Standort am Himmelreieh bei Ellrich und an der Westwand des 
Sachsensteins, dort besonders an dem f6'imn/d/u-V(>isprung.

*T. b rer issh n a  Sehiffn. *Ze.Ky.: Obere Grenze des Stipetums 
an der Barbarossa-Hohle (11. IV . 38 Schmidtke!. deterin Reiin.).
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Diese Art ist. wie ich bereits in einer besonderen Mitteilung (1941) 
ausfiihrte. neu fur ganz Deutschland und gleichzeitig ein neues 
Wusten-Steppen-Moos fiir den Zechstein-Kyffhauser. Die Art wurdc 
zuerst aus Syrien und Mesopotamien beschrieben. Sie ist wahr- 
scbeinlicb wegen ihrer sehr geringen Grdfio an anderen Steppenheide- 
Stellen Europas iibersehen oder fiir eine Kummerform von T. muralis 
gehalten worden. Wahrscheinlich gehort zu ihr auch die „ T. muralis 
f- gypsophila', die Arnann von Gipsfelsen bei Granges im Wallis 
anfiihrt. Sehr nahe Yerwandt mit T. bremssima ist aufierdem die 
„T - muralis var. nlexandrina C. M.“  aus Agypten. — T. Itrem ssima 
ist ebenso wie T. rerolcens nur wenige Millimeter hoeb. Sie unter- 
scheidet sieli von T. rerofoens, der sie sonst babituell sehr ahnlich 
sieht. vor allem durcri die ais langes. hyalines Haar auslaufende 
Rippe. Von T. muralis ist die Art auGer durch die geringe Grofie 
und den abweiebenden llabilus vor allem durch den Rippenbau 
verschieden. Die Rippe ist auf der Oberseite mit einem bohen, 
schwammigen Gewebe von stark papilldsen Zcllen besetzt. Dies ist 
das Hauptmerkmal der sect. Crassic-oslae, zu der aucb T. revolvcns 
gehort. Okologiscli stellt dieses Merkmal eine xeromorphe Anpassung 
dar und bildet einen 1 bergang zu den Zellreihen auf den Blattern 
der Ahńno- und Crossidutm-Arten.

Auch bei Pollin. lancii dal a, ebenfalls einem Charaktermoos der 
Steppenheiden. sind die Yentralzellen der Blattrippe mehr oder 
weniger stark vorgewolbt. Diese Art. die cventuell mit T. brecissima 
verwecliselt werden kann. bat schlaflere, allmahlicher zugespitzte 
Blatter. Die Rippe laufl ais kiirzere. gelbe Granne aus. Die Zellen 
der Lamina sind inamillos und im oberen Teil des Blattes mit ein 
bis zwei einfaclien, spitzen Papillen besetzt. Lnfolgedessen ist die 
Lamina hier auch im oberen Teil des Blattes zicmlich durchsichtig. 
Bei T. brecissima ist die Lamina oben undurchsichtiger und die Zellen 
sind hier dicht mit hufeisenforinigen Papillen besetzt.

Die Steppen- und Wiistengebiete Vorderasiens sind ebenso wie 
das afrikanische Wiistengebiet arm an cliarakteristischen Moosen. 
Wjg sebon H erzog (Geographie der Moose. S. 276) hervorhebt. 
handelt es sich bei den Eigenheiten dieser Gebiete uin Arten. die 
verhaltnismafiig jungen Alters sind und Arten des Mediterran- oder 
bolarktischen Gebiets noch ziemlich nahe steben. Aus den Gattungen 
Turlała und Si/ulrichtU lassen sich die folgenden Artpaare einander 
gegeniiberstellen:
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Holarktische bzw. Steppen- bzw. W' iistenarten
meditcrran-atlantische Arten

T. atrovirens 
T. rantscens 
T. muralis
S. mralis

T. brevissima 
S■ dcsertonim

T. revolvens
T. Vclenovskjji (Bohmen. Ungarn)

Der Artwert der T. brevissima bedarf noch weiterer Unter- 
suchungen, besonders in den europaischen Steppenheiden. leli halte 
es nieht fiir ausgeschlossen. daB das Moos von T. muralis bereits 
ebensogui abgetrennt ist wie T. rcvolvens von T. atrucireus.

R h acom itriu n i lanuginosim i (Ehrh.) Brid. —  We.Ze.SH. : 
Himmelreich, Sudwand des ostlichen Felskessels. auf der groBen, 
offenen .SesUerm-Halde in einem etwa 10 X  15 m gro Ben und westlich 
dariiber in mebreren kleineren Bestanden (IV. 38 Meusel!, vgl. Meusel 
1939, S. 110, 111; \ . 41!!); Sacli sens tein, obere Kante der West- 
wand, auBer an der von mir (1940 II. S. 301) naher bezeicbneten 
Stelle mehrfaeli spśirlicb oberlialb derselben unmittelbar am Rand- 
weg (V. 41!!).

Pohlitt crutia  (L.) Lindb. — We.Ze.SH.: Miililberg-Himmel- 
berg, stark verheidete .SesZrr/o-Treppen am obersten Nordbang siid- 
Ostlieb der Gipsfabrik (V. 41!!).

P la g iob ryu m  Z ier ii  (Dicks.) Lindb. — We.Ze.SH.: Himmel- 
reicli. Siidwand des ostlichen Felskessels ( =  ,,Holle“ ). Sfsierm-Halde 
(X. 38 Meusel!. vgl. Meusel 1939. S. 111).

leli sah durch Herrn S ch m idtk e einige sterile Stengel. die 
offenbar richtig bestimml sind. Sie weiehen allerdings vom normalen 
Habitus durch lockere Beblatterung ab, die eventuell dureh sehr 
scliattigen Standort bedingt sein konnte. Am Standort selbst suchte 
ich die Art bisher vergeblich. konnte allerdings nur einen Vormittag 
die ziemlich ausgedehnte Kr.slrria-Halde saint den daruberliegenden 
Gipsfelsen absuchen. Nachdem der Standort am Saohsenstein vor 
lang»;ren Jahrcn zerstiirt ist. ware die Entdeckung eines zweiten 
Standortes dieses seltonen dealpinen Mooses im Ze.SH. von groBter 
Wichtigkeit.

M n im n  s te l la r e  Hedw. ■— We.Ze.SH.: Róseberg. alter Stein- 
brueh westlich des hochsten Punktes, schattige Dolomitlelsen (V. 41!!); 
Blumberg, Jg. 126, westliche Bachschwinde siidlich vom Priorteich. 
nordexponierte Gipswand (V. 41!!).
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Mn. Iiornum  Schrad. —  W e.Ze.SH.: Hollenstein, Erlenbulte ain 
FuB der Nordwand sowie im Fiehtenwald des Westhanges haufig (V.41!!).

M n. ajffine Bland. —  *We.Ze.SH.: Hollenstein. Fiehtenwald am 
Westhang; Saclisenstein. alter Fiehtenwald des Plateaus gegen den 
W estrand (V. 41!!).

M n. rostratum  Schrad. — We.Ze.SH.: Hollenstein. obere 
Kante der Nordwand ostlich der Bank (V. 41!!).

M n. puncta tlim  (L.) Br. eur. —  We.Ze.SH.: Hollenstein. 
Fiehtenwald des Westhanges, an Schlotwanden und Sehalengewdlben 
selten; Sachsenstein, Fiehtenwald des Plateaus gegen den Westrand; 
Trogstein, moosreiche Siidwestwand des Felskessels (V. 41!!).

A u lacm n n iu m  androgynum  (L.) Schwaegr. — We.Ze.SH.: 
Im Ostteil des Kohnsteins auf ausgelaugtem Gips nicht selten 
(Schmidtke); Hollenstein. auf Erlenstubben am Fuli der Nordwand 
viel, sparlicher auf Stubben im hohen Fiehtenwald des Westhanges 
(V. 41!!).

P lugiopu s (łed er i  (Brid.) Limpr. — We.Ze.SH.: Himmelreich. 
Siidwand des ostlichen Felskessels. schattige Grasheiden (X. 38 
Meusel!, vgl. Meusel 1939 S. 110, 111); Saehsenstein. FuB der Nord
wand, ein winziges Raschen zusammen mit Myurclla; Trogstein, 
moosreiche Siidwestwand des Felskessels (IV. 38 Meusel!, vgl. Meusel 
1939, S. 111, 112; V. 41!!).

Am Roseberg kommt die Art im ostlichen Teil der durch den 
Kahlschlag groBtenteils freigelegten Nordwand an mehreren Stellen 
in ausgedehnten, iippigen Rasen vor. Doeh sind die Standorte, die 
am schattigen FuB der Wand iiber einer sehr steilen, rutschigen 
Gerollhalde liegen. ziemlich beschwerlich zu erreiclien. Am Sachsen
stein bedarf die Art ebenso wie Mynrclla der groBten Selionung. 
Am Himmelreich suchte ich Plat/iofnis an der vou M eusel an- 
gegebenen Stelle bisher vergeblich.

B artrm nia ithyplitjlla  Brid. —  We.Ze.SH.: Miihlberg- 
Himmelberg, stark verheidete .Srslrria-4'reppen am obersten Nord- 
hang siidostlieh der Gipsfabrik; Hollenstein. obere stark verheidete 
Kante der Nordwand westlieh der Bank (V .41!!).

Zyyodon riridissimus (Dicks.) Br. eur. var. rnlyat is Malta. 
—  *WV.Ze.SH.: Blumberg, Jg. 125. Nordwest-Ecke, an zwei alten 
Eiehen sehr sparlich mit Mcizgeriu furculn, Frullonin dilntata■ Ortho- 
Irirhuni L u filii. Lnuodon sciuroidcn, [lomulolhrcimn aeriernm, Iso- 
thecimn m u mu ni. Anomodon riticulosus (Schmidtke; V. 41!!).
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Dieser Standort liegt iin Gegensatz zu dem von mir friiher 
(1940 II. S. 316) aus dein Jg. 124 des Blumberges verzeiehneten 
Standort bereits auf Zeehstein oder mindestens hart am Nordrande 
des Zeehstein-Giirtcls. In einer nordostlich des westliehen Blumberg- 
kopfes naeh Norden sieh langsam zuni Steinbruoh-Teich senkenden 
Talmulde bat die Forstverwaltung eine ganze Anzahl alter Eielien 
stehen gelassen. Sie tragen infolge der gunstigen mikroklimatischen 
Lagę die reicbstc epipbytische Moosvegetation. die ich bisher an der 
Rinde lebender Baume in den Zeehstein-Gebieten des sudlichen Harz- 
vorlandes sah.

N eckera  crispa  (L.) Red w. — We.Ze.SH.: Miihlberg, offene 
Gipsfelsen des Nordhanges; Saehsenstein. nbere Kante der West- 
wand, an der W and eines breiten Schlotes; Trogstein, moosreiche 
Sudwestv»and des Felskessels (V. 41!!).

\T. ctmiplanata (L.) Hiiben. — W e.Ze.SH.: Roseberg- Dolomit- 
felsen auf der Waldliehtung nahe dem hochsten Punkt (\ . 41!!).

Auf Gips seheint die Art zu fchlen. Aueb ais Rindenepiphyt 
sah ich die Art bei der grofien \loosarmul der Baumstamme in den 
Zeehstein-Gebieten nur eininal im Ze.Ky. an einem steilen Nordliang 
(1940 II, S. 320).

Ilontnlia  trirliotn u n oid es  (Schreb.) Br. eur. —  *We.Ze.SH.: 
Roseberg. schali ige Nordwand, westlicher Teil. auf Gipsfelsen 
(Y .41!!). — *Ze.Ky.: Fuchshethe westlieli l dersleben am FuB einer 
Linde; Schorn uordwestlich Steinthalleben, oberer Rand der Nord
wand, auf Frde einer steilen Rinne (III. 39!!).

Aueh dieses Moos, fur das ich in ineiner Hauptarben (1940 II. 
S. 320) keine speziellen Standorte gab. ist mindestens in den Zecbstein- 
Gebieten selten. Die mir bisher bekanntgewordenen <d>igen drei 
Standorte liegen alle an schattigen Nordhangen.

Thmntiium alopecnriUH (L.) Br. eur. —  We.Ze.SH.: Rose
berg. Dolomitfelsen eines alten Steinbruches westlich des lioehsten 
Punktes (Y .41!!).

Isołhoninm myurion (Poll.) Brid. — We.Ze.SH.: Roseberg, 
Dolomitfelsen auf der W aldliehtung nahe dem lioehsten Punkt; Blum- 
berg. Jg. 125, Nordwest-Eeke, mehrfacli an alten Eichen (Y .41!!).

[Plasteurhffnchimu striatulunt (Spruce) Fleisch. —  */e . 
SWH.: Scbarzfeld. schatlige Dolomitfelsen am Osteingang der Ein- 
hornliohle (VII. 41 Scbmidtke!).]
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Dritter Standort dieser Art im Harz! Sie war bisher nur von je 
einem Standort im We.Ze.SH. (Romerstein!!) und von der Devon- 
kalk-Insel bei Bad Grund im westlichen Oberharz bekannt. — Die 
Pflanze von Scharzfeld kleili eine Kiimmerform dar, die kaum etwas 
von dem sonst fur die Art eharakteristisehen baumchenformigon und 
an lsolheciinn erinnernden Wuchs erkennen lafit.

M yu rella  jttla cea  (Yill.) Br. eur. —  We.Ze.SH.: Sachsenstein. 
Fuli der Nordwand. sparlich auch unter iiberhangenden Humus- 
decken (V. 41!!).

Die Art bedarf am Sachsenstein dringend der Schonung. An 
dem in meiner Hauptarbeit (1940 II, S. 323) an erster Stelle au- 
gefuhrten Standort habe ich sie 1941 vergebens gesuelit.

Lesliea p o ly ca rp a  Ehrh. —  We.Ze.SH.: Roseberg, schattige 
Dolomitfelsen eines alten Steinbruches auf der Holie bei der ehe- 
maligen Waldsehenke (Y. 41!!). — Abweichender Standort dieses 
Inundationsmooses!

A n om od on  r iticn lo su s  (L.) Hook. et Tayl. —  We.Ze.SH.: 
Blumberg, Jg. 125 Nordwest-Eoke. am untereu Stamm alter Eichen 
mehrfaeh (V. 41!!).

Die Art ist ais Rindenepipliyt in den Zechsteingebieten selten.
Ile terocta d iu m  sy ita rrosu lu m  (Yoit) Lindb. —  Ze.K v.: 

Ausgelaugte Gipskuppen im Buchenwald in der Nahe des Groficn 
Herrnkopfes (JA . 3R Meusel!. Sclimidtke!).

Damit wird die Angabe O ertels aus dem Ze.Ky. bestatigt. Bei 
Meusel (1939. S. 90) wird vom obigen Standort llclrroclndium 

angefuhrt. Das Y orkommen vnn 11. lirlcnipUrtt III iin 
Ze.K\. ist natikrlieh ganz ausgeselilossen. Selbst die Angabe der 
letzten Yrt aus dem Si.Ky. dureh O ertel bedarf sehr der Bestatigung.

T lm idim n recof/nitim i (Hedw.) Lindb. — *We.Ze.SH.: Rose
berg. Doloinitbloeke eines alten Steinbruches auf der Holie bei der 
ebemaligen Waldsehenke ( \ . 41!!).

( rat om -m on  filiiin u n t  (L.) Roth. var. / « / / « . r (  Brid.) Monkem. 
—  We.Ze.SH.: Nixsee-Quelle nordwestlich Bhf. Tettenborn. iiber- 
flutete Dolomitbloeke (V. 41 !!).

CanipyliiuH ch rysop h yllu tn  (Brid.) Brylm. —  We.Ze.SH.: 
Roseberg, schattige Nordtiand, ostlieher Teil; Sachsenstein. Fichten- 
wald des Plateaus an Gipskuppen; Trogstcin. uioosreiehe Siidwest- 
wand des Felskessels (V. 41!!).
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('. p ro ten su m  (Brid.) Loeske. — We.Ze.SH.: Miihlberg, Gips- 
felsen des Nordhanges; Himmelreich, Sudwand des ostlichen Fels- 
kessels. groBe offene Ne.s/ecm-Halde (V. 41!!).

A rn b lysteg iella  c o n fe r r o id e s  (Brid.) Loeske.—-We.Ze.SH.: 
Roseberg, Dolomitfelsen eines alten Steinbruches auf der Hohe bei 
der ebemaligen Waldsehenke; Blumberg, Jg. 126, westliclie Bacli- 
schwinde sudlich vom Priorteich. Sudwand (V. 41!!).

B rep a n ocla d u s im cinatus  (Hedw.) Warnst. -  We.Ze.SH.: 
Himmełreicli. Sudwand des ostlichen Felskessels, Fuli der grofien 
Scsleria-Ha 1 de, Gipsblock am Erlbruebrand (V. 41!!).

Silikatmoos auf Gips! Die Art war bislier aus dem Ze.SH. nur 
von einem ganz ahnlichen Standort am Fufie des Kohnsteins bekannt, 
der jetzt dureb den Steinbruchbetrieb zerstort sein diirfte.

B ra eh yth eciu rn  g la reosu m  (Bruch) Br. eur. - We.Ze.SH.: 
Hollenstein, Fufi der Nordwand, westlieher Te.il (Vr. 41!!). — [*Ze. 
SWH.: Ruinę Seliarzfels. sehattige Dolomitbloeke am Eingang zuui 
Burgbof (V. 41 !!).]

*Br. rurtum  Lindb. — *We.Ze.SH.: Hollenstein. Fiehtenwald 
am Westbang; Sachsenstein, bober Fiehtenwald des Plateaus gegen 
den Westrand. in beiden Fallen auf Nadelstreu (\ . 41!!).

Diese Art hat sich zweifellos erst naeh der Ficlitenanpflanzung 
angesiedolt. Im naturliehen Vegetationsbestand der Zechsteingebiete 
konnte die Art boclistens auf Baumstiimpfen vorkommen. isl aber 
auf diesem Substrat, wie iiberbaupt im ganzen Gebiet. bisher niclit 
beobachtet bzw. mit Forinen \on lir. nilabuhiw verwecbsell worden.

*Br. rcfle.ruru  (Starkę) Br .eur. — *We. Ze.SH.: Hollenstein, 
Fiehtenwald des W estlianges. auf bumosein Gipsfels (\ . 41!!).

Auch die Ansiedelung dieser Art, die bisher im Ze.SH. und aueh 
im ganzen siidlichen Harzvorland nieht bekanlil war, diirfte auf die 
Anpflanzung der Ficbten zuruckzufiihren sein. Die nachsten Stand- 
orte liegen nur etwa 1 ]/•! km weiter nordlich in der gleichen Holien- 
lage im Blumberg, wo ich die Art 1939 auf Bucbenstubben iibei 
Porplivr fand (1940 II. S. 336).

Br. popHleurn (Hedw.) Br. eur. -— *We.Ze.SH.: Roseberg. 
Dolomitfelsen auf der Waldlicbtung nabe dem boehsten Punkt und 
in dem alten Steinbrueh w ‘ostlieb desselben (\ . 41!!). — |*Ze. S\& H.: 
Ruinę Scliarzfels, sehattige Dolomitbloeke am Eingang zum Burghof 
(V. 41!!).]
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C irriphyU uni re lu tin o ifles  (Brueh) Loeske et Fleisch. — 
*We.Ze.SH.: Roseberg, Dolomitblocke auf der Waldliehtung nahe 
dem hochsten Punkt (V. 41!!).

C. cra ssin err iu m  (Tayl.) Loeske et Fleisch. —  *We.Ze.SH.: 
Roseberg, alter Steinbruch auf der Hohe nahe der eliemaligen Wald- 
sehenke. Dolomilbloek (A. 41!!).

R h yn ch osteg iu m  m egap olitan u m  (Bland.) Br. eur. —  *Ze. 
K y.: ^  iesensteppe am Fufi d es Kosackenberges (III. 38 Sehmidtke!. 
vgl. Meusel 1939, S. 180).

Rh. m o ra le  (Neck.) Br. eur. —  We.Ze.SH.: Roseberg, alter 
Steinbruch auf der Hohe bei der ehemaligen Waldschcnke auf Dolomit- 
bloeken (V. 41!!).

R h yn ch osteg ie lla  len e lla  (Dicks.) Limpr. — We.Ze.SH.: 
Romerstein, Dolomitfelsen in der Schlucht unter dem Hauptfelsen 
(V. 41 Sehmidtke u. !!). — Hier schon vor 40 Jahren von Quelle 
entdeckt.

[O xyrrh yn ch h n u  sp ec io su m  (Brid.) W arnst. — Nahe der 
Nordgrenze des We.Ze.SH. bei Walkenried an der Steineinfassung 
des westlichen Abflusses des Hirscteiches (V. 41!!). — Aus dcm Gebiet 
bislier nur von einetn Standort im Zi.Bu. angegeben.]

E iifhynchiurn sti‘iatum  (Selireb.) Schimp. —  *We.Ze.SH.: 
Roseberg. melirfach am Fufi der Nordwand auf lehmigem Wald- 
boden; Blumberg. Jg. 126. Stumpf an einem Erdfall sudostlich voin 
Priorteieh sowie in der ostlichen Bachschwinde siidlich vom Prior- 
teich (\ . 41!!).

PU’rigyn u m lru m  fi l i  fo r m ę  (Timrn) Hedw. —  * We.Ze.SH.: 
Roseberg, alter Steinbruch auf der Hohe bei der ehemaligen Wald- 
schenke. am Grunde eines alten, geschlagenen Bergahorns (V. 41!!).

O rth oth eciu m  in trica tum  (Hartm.) Br. eur. — Mi.Ze.SH.: 
Nordexponierter Steilhang des Alten Stolbergs westlich Stempeda 
(Meusel briefl.). — * We.Ze.SH.: Trogstein, moosreiehe Sudwestwand 
des Felskessels (V. 38 Meusel!. vgl. Meusel 1939. S. 111. 112; V. 41!!). 
—  *We.Hai.m.: Nordw-esthang des Frauenberges westlich Sondcrs- 
hausen. in einer Yariante der iSolmintt-Distichiu/w-Assoziation (VIII.41 
Hart mann!).

Zu meinen Angaben iiber die Nordgrenze der Art in Mittel- 
deutsehland (1940 TI. S. 342) ist ais vorgeschobener Standort der 
Hohnstein im Siintel naclizutragen, wo die Art von Q uelle (mundl. 
Mitt.; vgl. aucli Meusel 1939, S. 120) gefunden wurde.
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PIttgiothr firnu  cu rrifo liim i  Schliejdi. -— *\\e.Ze.SH.:
Hollenstein. Fiehtenwald am Westhang; Saehsenstein. Fichtenwald 
des Plateaus gcgen den Westrand, an beiden Stellen reiehlich aul 
Nadelstreu (V. 4] !!).

PI. mululatuiH  (L.) Br. cur. — * We.Ze.SH.: Hollenstein, FuB 
der Nordwand, Erlenbult am Rande des Erlbrnchs ( V. 41 Schmidtke 
u. !!); Fichtenwald am YX esthang des Hollensteins. an einer Stelle 
sparlich aul Nadelstreu (\ . 41!!).

U om om allim u  incurratuui (Schrad.) Loeske. -— *We.Ze. 
SH.: Roseberg, Dolomitfąlsen auf der Waldliclitung nahe dem 
hoehsten Punkt (Y .41!!).

llyp n m n  cu p r ess ifo m ie  L. var. cu sp id a tu u i Jur. We. 
Ze.SH.: Himmelreich, Siidwand des ostlielien Felskessels. ofiene Gips- 
felsen westlich iiber der grofien Sc.slcna-Haide (V. 41!!).

Eine orthophylle Form. die habituell dem Uilhnfkcoium mlrtcaltim 
tauschend ahnlich ist, aber nioht dessen rotlichen Glanz besitzt.

*11. er ice to rm u  (Br. eur.) Loeske. — * We.Ze.SH.: Saełisenstein, 
Fiehte.nwald des Plateaus gegen den Westrand, viel iiber Nadelstreu 
(V. 41 !!).

II. larunosm u  (Brid.) Loeske. —  'Re.Ze.SH.: Himmelreich. 
Siidwand des ostliehen Felskessels, groBe Srsleria-Halde (V. 41!!).

*Isop teryg im n  p u lrh ellu u i (Dicks.) Lindb. — *We.Ze.SH.: 
Hollenstein, Fufi der Nordwand, auf humusem Gipsboden unter iiber- 
bangenden Moos- und Humusdecken an einer Stelle (V. 41!!).

Der schonste Fund meines letzten Aufenthaltes in Walkenried! 
Die Art liat iłire Hauptverbreitung in den Kalkalpen. Sie stellt 
wiederum ein neues dealpines EJemcnl des Zechstein-Siidharzes dar. 
Im Gegensatz zu Scajmnia ggmnostomoghila, Sr. calcicola, Plagio- 
bryum, Plagioptis■ M ginrllo und (h-lholhccmm wachst Isoplerggimn 
pulchellum aber nicht in der Sohmnu-JhsUchium-Assoziation, sondem 
in ausschlieBliclier Gesellschafl eines kraftigen, breitblatterigen 
Plagioihccium, das zu PI. silralicum im alten Sinne gehort, and zwar 
in einer langgestreekten, hohlenartigen Nische, die durcli dieke Moos- 
und Humuswiilste iiberdaeht wird. Ganz ahnliehe Standorte werden 
auch aus den Alpen beschrieben. —  Die Art soli nacb Mil de und 
L im prieht von H am pe im Oberbarz gesammelt worden sein. 
Loeske (Moosflora des Harzes. S. 292) fiihrl die 4rt aber ohne 
Nummer an und bezweifelt das \orkommen, da im Oberbarz ge- 
eignete Kalkstandorte fehlen. Aufierdem wird die Art von Hampe
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selbst. in seinen eigenen Arbeiten nieht erwahnt unii ist auch spater 
nieinals iin Oberharz wiedergefunden worilen. Loeske hat sioh ver- 
gelilieli urn Belege fur dicse Angabe bemiiht. Im [lerb. Berol. liegen 
jedoeh drei Exemplare mit der Aufschrift: ..II ifpnurn pulchellnm 
■— Hercynia — leg. Hampe“ und rins mit gedmcktem Etikett 
„97. tlppwnn 'pulcltcllum Dicks. — In ram. arb. Hercyn. sup. Sept.‘‘ . 
Das ietzte Exemplar, stammt oflenbar aus „E. Hampe, Vegetabilia 
cellularia, in Germania septentrional* lecta“ . Alle vier Exemplare 
wuehsen auf der Rinde lebender Baume oder Strancher und gehdren 
zu HupiuiHi pall(■*(■(• u.s! Die Angabe von Isoph-rygmm jmlchellum aus 
dem Oberharz ist alsn endgiiltig zu streichen. — Der nachste sichere 
Btandort der Art liegt im Weserbergland: Aul' Gips in tiofen Erd- 
fallen am FuBe der Homburg bei StadtoWendorf - - etwa 1860 — 
leg. Beckhaus! AuBerdem isi die Art im aufieralpinen Deutschland 
bekannt aus den Sudeten, dem Bayerischen Wald, der Frankischen 
und Schwabisclien Alb. dem Schwarzwald (kalkreicln Felsritzen an 
der Seewand des Feldberges —  vgl. Th. Herzog in Mitt. d. Bad. 
Landesver. f. Naturk. u. Naturschutz, N. F. 4. 1939, S. 3) und den 
\ogesen. In allen diesen Gebirgen wachst die Art nur an wenigen 
Stellen und fast immer auf kalkreichem Subsirat.

*t. e ley tm s  (Hook.) Eindb. — *We.Ze.SH.: Hollenstein, obere 
Kante d^r INordwand westlich der Bank. am Eingang eines waage- 
reclilen Schlotes (var. nanum) und mehrfaeh auf dem festgetretenen 
Boden des oberen Randweges im Karst-Buchenwald: Westbang des 
Hbllensteins, im hohen Fichtenwald an Gipsfelsen und an Gips- 
schloten mehrfaeh (A . 41 !!).

Die Art ist im Gebiet bisher sicher nur ubersehen worden und 
wahrseheinlich auf ausgelaugtem Lelimboden der Buehenwalder. be- 
sonders auf festgetretenem Boden, weiter verbreitet.

Tajcipltyllatn  (tepressum  (Bruch) Reim. — *Mi.Hai.in.: 
Nordexponierter Buchenhang am FuB der Kapellwand siidlich Seega, 
an feuchtem Kalkfels (IX. 41 Hartmann!).

D olich o th rca  siles iu ca  (Selig.) Fleiseh. — *W e.Ze.Sll.: 
Hollenstein, hoher Fichtenwald am Westbang, auf morsehen Fieliten- 
stubl.en (V. 41!!).

P tilim n w ia ta -ca str  en sis  (L.) De Not. -— *We.Ze.SH.: 
Hollenstein, FuB des Nordhanges, humose Gipsblocke am Erlbrueh- 
rand sowie auf humosem Erdboden (V. 37 Schmidtke!, V. 41!!).
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R h ytid ia d elp h u s lo r ę  nu (L.) Warnst. -— We.Ze.SH.: Nord- 
hang des Kohnsteins, schattige Gipsfelsen im Buchenwald (V. 36 
Schmidtke!); Hollenstein. auch ani Fuli des Nordłianges auf Humus 
und humosen Gipsblocken ain Erlbruchrand (V. 41 Schmidtke u. !!).

L oesk eob ryu m  b rer ir  o s tr e  (Ehrh.) Fleisch. — We.Ze.SH.: 
Nordbang des Kohnsteins. schattige Gipsfelsen im Buchenwald (V. 36 
Schmidtke!); Hollensteiu. am 1 u6 der Nordwand mit voriger Art 
viel. sowie am Westhang im hohcn Ficlitenwald melirfach unter ein- 
gesprengten Laubholzgruppen (V. 41!!).

D ipliysciinn  fo lio su n i  Web et Mohr — *Mi Ze SH : Alter 
Stolberg, Karstbuchenwałd auf kuppigem Gips bei Stempeda; Buclien- 
liochwald an einem kuppigen Hang bei Harzungen nacli Giebichen- 
liagen zu (vgl Meusei 1939, S. 90, 91). -— * We.Ze.SH.: Karstbuehen- 
wald im Ostteil des Kohnsteins verbreitet (Schmidtke briefl., vgl. 
Meusei 1. c.); Hollenstein, lioher Ficlitenwald des Westlianges auf 
Humus mehrfacli, steril (V. 41!!). —  *Ze.Ky.: Karstbuchenwałd auf 
dem kuppigen Gelamle um den Groben Herrnkopf (vgl. Meusei 1. c.).

P ogonatm n a lo id es  (Hedw.) P. B. —  *We.Ze.SH.: Karst
buchenwałd im Ostteil des Kohnsteins (vgl. Meusei 1939, S. 90, 91).

P oty trirh u m  J on n osu m  Hedw. — *Oe.Ze.SH.: Karstbuchen
wałd der Mooskammer bei Molirungen (vgl. Meusei 1939. S. 90. 91). 
*Mi.Ze.SH.: Ebenso an einem kuppigen Hang bei Harzungen nacli 
Giebichenhagen zu (vgl. Meusei 1. c.). —  *We.Ze.SH.: Karstbuchen
wałd im Ostteil des Kohnsteins (vgl. Meusei 1. c.); Hollenstein. Buehen- 
Birkenwald auf dem Plateau nahe dem Nordabfall, sowie viel im 
liolien Fichtenwald des Westlianges; Sachsenstein, hoher Fichten- 
wald des Plateaus gegen den Westrand (V. 41!!).

P. ju n ip erin m n  Wilki. — *Mi.Ze.SH.: Karstbuchenwałd im 
Alten Stolberg bei Stempeda (vgl. Meusei 1939, S. 90, 91).

Um Walkenried liabe ich diese Art auf Zechstein bisher ver- 
gebens gesuchl, ebenso P. cotionunc- Beide Arten fehlen olfenbar auch 
den hohen Ficlitenwaldern des Hollensteins und Sachsensteins trotz 
ilirer stark ausgelaugten Biiden.

III. Flechten
P eltig era  ap lit osa  (L.) Willd. —  We.Ze.SH.: Hollenstein, 

Fub der Nordwand (V. 41!!).
P sora  d ec ip ien s  (Ehrh.) Th. Fr. —  We.Ze.SH.: Sattelkopfe 

bei Horningen, B.FG. in Westexposition (V. 41!!).
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T on in ia  co e ru leo -n ig r ica n s  (Lightf.) Th. Fr. —  We.Ze.SH.: 
Sattelkopfe bei Horningen, B.FG. in Westexposition (V. 41!!).

L eca n ora  len tig era  (Web.) Ach. var. p seu d oera ssa  Matt.
-— We.Ze.SH.: Sattelkopfe bei Horningen, B.FG. in Westexposition 
(V. 41!!)-

Die Angaben von Lecanora crassa, in meinen beiden voraus- 
gehenden Arbeiten (1940 I, S. 126, 127, 129, 138, 139; 1940 II, S. 364, 
365) sind nach Mattiek (1940 II) auf Lecanora lentigera var. pseudo- 
crassa zu ubertragen.

C a lop la ca  fu lg en s  (Sw.) Zahlhr. —  We.Ze.SH.: Sattelkopfe 
bei Horningen, B.FG. in Westexposition (Y. 41!!).

B u ellia  ep igon a  (Pers.) Tuckerm. — Uber die Verbreitung 
und Formbildung dieser Art vgl. die ausfiih rlichen Angaben von 
Matt iek (1940 I).

Wahrend der Drucklegung erbie] t ich r.och die folgenden Er-
ganzungen:

G ritnald ia  fra g  ans (Balbis) Corda — *Zc.Ky.: Gips der 
Falkenburg iiher der Barbarossahohle mit Clevea hyalina (15. IV. 38 
F. u. K. Koppe!).

Dieser Fund, von dem ich Herm Dr. F. K o p p e  (Bielefeld) einen 
Beleg verdanke, ist bei Meusel (1939. S. 159) irrtumlich ais Fim- 
bria.ria fragrans veroffentlicht. Die letzte Art ist aus dem Ze.Ky. 
immer noch nicht nachgewiesen. aber dort zu erwarten.

S eapan ia  ca lc ico la  (Arn. et Pers.) Ingh. — Zu der von mir 
(1940, II. S. 224) angegebenen Verbreitung der Art sind noch zwei 
ubersehene ungarische Fundorte nachzutragen, auf die mich Herr 
Dr. A. Boros  (Budapest) aufmerksam machte und die das Areał 
der Art nach Siidosten erweitern. L a tz e l  (1930, S. 112) fand die 
Art ani „Alten Haus“ , einem zerklufteten Phyllitfelsen im Kom. Vas 
(Eisenburg), an dem auch andere in der dortigen Gegend seltene 
Kalkmoose vorkommen, darunter mehrere. die auch im Ze.SH. mit 
Sc. calcicola, zusammen wach sen. —- Besonders interessant ist das 
zweite von Boros  (1935, S. 109, 113) entdeckte Vorkom.men in der 
Sziliceer Eishohle im Kom. Gomor (nordungarisch.es Mittelgebirge). 
Hier wachst die Art zusammen mit Gymnostomum curvirostre var. 
scabrum, G. rupeslre f. canernicola Boros. Dislichium, Encalypla 
streptocarpa, Orlhothecium intricalnm, Arnblystegiella Sprucei in dem 
Vorhof eines machtigen Felstores, das sich in der sudlichen Ecke

F e t ld e , Repertorium, Beiheft CXXXI.
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einer Dolinę nach Norden zu bffnet und niemals von den Sonnen- 
strahlen erreicht wird. Der ruckwartige Teil der Hohle ist das 
ganze Jahr iiber von einem zusammenhangenden Eispanzer iiber- 
zogen. Aus dem Eingang weht im Sommer ein kalter Luftstrom 
von 6°. Die bei 460 m auf einem Kalkplateau in der Eichenregion 
gelegenen Hohle beherbergt wegen ibrer stark abweichenden 
mikroklimatischen Verhaltnisse eine Kolonie seltener hygrophiler 
und z. T. sonst erst in boheren Regionen auftretender hoherer 
Pflanzen und Moose. — In diesem Zusammenhange sei erwahnt, daB 
Dr. Quelle (mdl.) das \orkommen von Playiobnjum und Myurella 
am Sachsenstein auf die aus den Spalten austretende kalte Luft 
zuriickfuhrte. Myurella sah ich dort selbst nocli 1939 in der Moos- 
umrahmung zweier sehmaler. senkreohter Spalten. An den beiden 
1941 noch vorhandenen Wuchsstellen am Sachsenstein sind jedoch 
keine Spalten vorhanden.
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S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s

A lb e r ts o n , N. 1941 — Ridrag till Falbygdens Mors- och Lavflnra. (Svensk 
Bot. Tidskr. 35, S. 113— 132).

A rn e ll, H. W. 1928 — Levermossor in: H o lm b erg , O. R., Skandinaviens 
Flora II a. (Stockholm. 224 S.).

B oros , A. 1935 — Die Vegetation der Eishdhlen von Szilice und Barka. (Bot. 
Koźlem. 32, S. 104— 114. I ngarisch und deutsch.)

■-------  1940 —  Uber einige interessante Lebcrmoose aus I ngarn. (Bot. Koźlem.
37, S. 240— 244).

G a u ck ler , K. 1940 — Beitrage zur Kenntnis der Lauli- und Lebcrmoose 
Frankens und der Bayerisclien Ostmark. (Ber. Bayer. Bot. Gesellsch. 
Milnehen 24, S. 67— 72).

L a t z e l ,  A. 1930 — Moose aus dem Komitate \as und einigen anderen Komitaten.
(Magyar Bot. I.apok, Jg. 1930, S. 105— 138.)

M att i r k ,  F. 1940 I -— Buellia cpigaea (Pers.) Tuck., eine mitteleuropaiseh- 
kontinentale Erdflechte. (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. 58, S. 328— 345).

--------  1940 11 — Die Erdflecbten Lecanora (Sect. Placodium) crassa (Huds.)
Ach. und Ł. lentigera (Web.) Ach. (Ebenda 58, S. 346— 353).

Meuse l ,  H. 1939 —  Die Vegctationsverhaltnisse der Gipsberge im Kyffhauser 
und siidlichcn Harzvorland. (Hercynia 2. 372 S., 35 Taf.).

Re im ers ,  H. 1940 I — Bemerkenswerte Moos- und Flechtengesellschaftcn auf 
Zechstein-Gips am Sudrande des Kyffhauser und des Harzes (Hedwigia 
79, S. 81— 174).

— — 1940 II — Geographische Verbreitung der Moose im siidlichen Harz- 
yorland (ISordthuringen) mit einern Anhang iiher die Verbreitung einiger 
bemerkenswerter Flechten. (Ehenda 79, S. 175—373).

— — 1941 —  Tortula bfetissitna Schiffn., ein neues vorderasiatisches Wilsten- 
steppenmoos im Zechstein-Kyffhauser. (Notizbl. d. Botan. Gartens u. 
uMseums Berlin-Dahlem 15, S. 402— 405).
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Tafelerklarung zu der Arbeit: H. Z iegenspeek ,  Die Spaltoffnungen
der Marchantiaceae (Tafel IV—VI).

F  i  g  u  i 1 . E i n f a c h e  u n d  t o n n e n f o r i n i g e  A t e m o f f n u n g e n  a u f  d e m  T h a l l u s .

F  —  F e g a l e l l a  conica: e i n f a c h e  A t e m o f f n u n g ,  a l s o  n u r  a u s  d e m  K a in in  b e s t e h e n d .  
a  F l a c h e n a n s i c h t .  b  Q u e r s c h n i t t .  S  —  R a n d s a u m .
M  =  M a r c h a n t i a  b r e m lo b a :  t o n n e n f ó r m i g e  A t e m o f f n u n g .  K  — K a m in .  \ —  A n s a t z  
S i ł  =  S c h l i e B r in g .r - Preissia commutała: a S c h l i e B r in g  m i t  5 Z e l l e n .  b s o l c h e r  m it  z w e i  a u s g e b i l d e t e n  

u n d  e i n e r  v e r k u m m e r t e n  Z e l l e .  i* s o l c h c r  m i t  3  Z e l l e n .  «l N o r m a l f a l l  m i t  4  Z e l l e n .  1 - 2  E n d e  
d e s  K a m in e s .  3  U n t e r t e i l  d e s s e l b e n .  5 o b e r e  Z e l l e n  d e s  A n s a t z  e s .  5  S c h l i e B z e l l r i n g .  e  Q u e r -  
s c h n i t t  m i t  d e r  M iz e l l i e r u n g  d e r  T r e n n u n g s w a n d e  d e r  Z e l l e n .  i M iz e l l ie r u n g  d e r  P i a c h e m  
w a n d e .  g  A n s i c h t  d e r  A t e m o f f n u n g  v o n  o b e n  m i t  d e m  I T t r a p a k - K o r p e r  m is  W a c h s .  ( D i e  
S t r i c h e l u u g  m a r k i e r t  d i e  M iz e l l ie r u n g .)

F i g u r  2 . E n t w i c k l u n g  d e r  A t e m o f f n u n g e n  v o n  Preissia.
S  =  S c h e i t c d g e b i e t  d e s  T h a l l u s .  O  =  B e g in n  d e r  A t e m o f f n u n g e n .  a & a '  i - Z e l l s t a d i u m  

h & b '  6 - Z e l l s t a d i u m ,  in  d e r  M it t e  d e r  A t e m o f f n u n g  b e g i n n t  d a s  L o s e n  d e r  Z e l l e n .  e  & D i e  
L o s u n g  i s t  n a c h  u n t e n  d u r c h g e g a n g e n .  d & c l '  D i e  O f f n u n g  is t  v o ! l e n d e t .  f  f e r t i g e r  S c h l ie B  
r in g .  i '  K a m i n .  I* —  B i l d e r  v o n  Preissia.
F i g u r  3. £ x o g e n e  K a m m e r e n t s t e h u n g  b e i  Fegatełla conica.

1 - 3  n a c h  O r t h  u n t e r  E i n z e i c h n e n  d e r  M iz e l l i e r u n g .  1» n a c h  L e i t g e b  a n i  T h a l l u s .  
7 — -13 v o n  i n a n n l i e h e m  S t a n d e  n a c h  O r t h .  I ł — 1 6  K a m i n b i l d u n g  a in  T h a l l u s .

D a n e b e n  S c h e m a t a  z u r  V e r a n s c b a u l i c h u n g  d e r  B e z i e h u n g  v o n  M iz e l l ie r u n g  u n d  d e r  
H o f m e i s t e r s c . h e n  R e g e l  d e r  K e r n t e i l u n g  u n d  W a n d b i l d u n g .

F i g u r  4 .  E n t s t e h i m g  d e s  S t o m a  v o u  Allimn Cepa v o n  l i in e n  g e s e h e n .  D i e  a u B e r e n  Z e l l -  
w a n d e  s i n d  b e i  V e r s c h i e d e n h e i t  g e s t r i c h e l t  g e z o g e n .

a  d i e  M u t t e r z e l l e n  d e s  S t o m a  a i s  K u r z z e l l e n  n o c h  v b l l i g  i n  d e r  E b e n e  d e r  E p id e r m i s .  
b  K u r z z e l l e n  w e r d e n  a u B e n  k i i r z e r .  «• d i e  a u r h  s e i t l i c h  u m w a l l t e  K u r z / e l l e  is t  n o c h  \ o l l i g  
ą u e r m i z e l l a t .  d  E s  b e g i n n t  e i n e  L a n g s m iz e l l i e i  i m g  a u f z u t r e t e n .  D i e  E p id e r m i s z e l l e n  g e b e n  
a u B e r  a n  d e n  E n d e n  d e r  K u r z z e l l e  d i e  q u e r e  R i c h t u n g  d e r  M iz e l l e  a u f  u n d  s i n d  i n  d e r  s t a r k e r e n  
s e k u n d i i r e n  W a n d  l a n g s m iz e l l a t .  e  E i n z i e h e n  d e r  L i i n g s w a n d  d e r  K u i z z e ł l e n .  f  D i e  R a d i o -  
m i z e l l i e i u n g  d e s  S t o m a s  s e t z t  e i n .  g  d e r  S p a l t  g e h t  a u f .  g '  d i e  Q u e n n i z e l l i e r u t i g  b l e i b t  in  
d e r  P r i in a r w a n d  e r h a l t e n  u n d  I.iB t  s i c h  d u r c h  F a r b d i c h r o i s m u s  f e s t s t e l l e n .

F i g u r  5. 1 -3 A t e m o f f n u n g e n  v o n  Preissia commutała v o m  r h a l lu * .

i  F l a c h e n a n s i c h t  d o ;  K a m in e s  m i t  e i u e m  R a n d s a u m e .  d e r  s t a r k ę  S u d a n r e a k t i o n  g i b t  
( p u n k t i e r t ) .  2  Q u e r s c h u i t t  in  S u d a n r e a k t i o n .  3  V i e r z e l l i g e r  R i n g  o f f e n  in  W a s s e r  3 '  g e -  
s c h l o s s e n  i n  G ly z e r in .  5 & 5 '  f u n f z e l l i g e r  R i n g .  3 & 3 '  d r e i z e l l i g e r  R in g .

li 3  Bucegia romana: l i  K a m in  in  S u d a n r e a k t i o n  m i t  g e s c h m o l z e n e m  W a c l i s  a u f  v i e r  
z e l l i g e m  S c h l i e B r in g .  6 ' a u f  d r e i z e l l i g e n i .  7  \ n s a t z  d e s  K a m in e s .  3  e i e r z e l l i g e r .  3 '  d r e i z e l l i g  
S c h l i e B r in g .

F i g u r  6 . A t e m o f f n u n g e n  b e »  d e r  G a t t u n g  Fimbriaria.
L  =  L i n d c n b e r g i a n a .  S t —  S t a h l i i .  I I  A t e m o f f n u n g e n  v o in  w e ib l i c h e n  H u t ę .  K  K a m in .  
%V =  W a c h s .  o -  o f f e n  in  W a s s e r .  u - g e s c h l o s s e n  in  G ly z e r i n .  T A t e n i d f f n u n g e n  v o m  
T h a l l u s .  S K  -  S c h l i e B r in g .  S t l I o & S t l l u  n a c h  K . u n e i l i n g  u n t e r  E in z e i c h n e n  d c i  M i 
z e l l i e r u n g .

F i g u r  7 . A t e m o f f n u n g e n  v o n  Plagiochasma, Clerea u u d  Peltolepis.
1 -3 P la g io c h a s m a  r u p e s t r e .  l i  P I . e lo n g a tu m  n a c h  O r t h .  t C l  e r  c a  h \ a lm u  3  10 

P l a g i o c h a s m a - A r t  l e b e n d  p r a p a r i e r t  a n s  d e m  B o t a u is c h e i i  ( r a r t e n  M im c h e i i .  11 15  P l a g i o -
c h a s m a  i ta l i c u m .  13  P e l t o l e p i s  g r a m iis

1 — 5 Q u e r s c h n i t t e  d e r  E p i d e m i i *  u n d  d e r  e i n fa e ł i e n  A t e m o f f n u n g e n  \ o m  T h a l l m  
D i e  d o p p e l t  g e z o g e n e n  u n d  a u s p u n k t ie r t e n  W a n d ę -  e r g e b e n  S u d a n r e a k t i o n .  3  A t e m o f f n u n g  
v o m  H u t ę  n a c h  O r t h .  «  A t e m o f f n u n g  v o m  T h a l l u s  m it  A n d e u t u n g  e i n e s  A n s a t z e s  7  m i t  
s t a r k e m  R a n d s a u m e  3 & 0  A t e m o f f n u n g e n  v o m  T h a l l u s  m it  K u t in a u f l a g e  ( w i e  o b e n  m a r -  
k i e r t ) ,  in  d e r  O f f n u n g  W a c h s .  10  d e s g l e i c h e n  m i t  s t a r k e m  R a n d s a u m  u n d  W a c h s .  1 1 K a m in  
e i n e r  t o n n e n f ó r r n ig e n  A t e m o f f n u n g  v o n i  H u t ę .  1 - S c h l i e B r in g  d e r s e l b e n .  13  F l a c h e n a n s i c h t  
m i t  K o l l c n c h y m - E p i d e r m i s ,  O b e r a n s i c h t .  15  G r u u d .  13  A t e m o f f n u n g  v o m  T h a l l u s  n i i t  
s t a r k e r  s t e r n f ó r m i g e r  Y e r d i c k u n g .

F i g u r  8 .  S c h l i e B i in g e  d e r  t o i n ie n f o r m ig e n  A t e m o f f n u n g e n  b e i  M a r c h a n t ia  p o lv m n r p h a .

S t =  v o m  H u t ę  T h  —  v o m  T h a l l m



Fedde, Rep. Beih. CXXXI, tab. I.



Bidens subalternans DC. 
Leipzig, aus Wollstaub vom Kap. 1938.



Bidens pilosu s var. bim ucronatus f. odoratus. 
Leipzig, aus mexikanischem Wollstaub. 1939.

Fedde, R
ep. Beih. C

XXXI, łab. II.



Fedde, Rep. Beih. CXXX1, tab. III.

B idens frondosus L. 
Agger-AItwasser bei Lohmar. 1938

B idens bipinnatus L.
Leipzig, kult. Samen aus Bożen. 1931.



Fedde, Rep. Beih. CXXXI, tab. IV.

Fig. 2



Fedde, Rep. Beih. CXXXI, tab. V.
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Fig. 5



Fedde, Rep. Deih. CXXXI, tab. VI.

Fig. 8



Fedde, Rep. Beih. CXXXI. tab. VII.
(Limpricht)



Fedde, Rep. Deih. CXXXI, tab. VIII
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