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Die pflanzengeographische Bedeutung 
der geschichtlichen Floristik.

Von L. S p i l g e r i n  Darmstadt.

Mit Tafel I bis V.

Die Ergebnisse der Pollenanalyse, die Untersuchung der vor- 
geschichtliohen Pflanzenreste, sowie die aus friihen geschichtlichen 
Zeiten vorliegenden botanisclien Nachrichtcn ( F i s c h e r  1929) be- 
zielien sich fast nur a uf unsre W a l d b a u n i e  sowie auf unsre N u t z - 
p f l a n z e n  und die mit ihnen yergesellschafteten Unkrauter. Nur 
ganz vereinzclt erfahren wir aus diesen Quellen etwas iihcr heimische 
W i l d p f l a n z e n .  Es darf zwar mit Sicherheit angenommen werden, 
dali eingehende pollenanalytische Untersuchungen, die sich nicht nur 
auf kleine Torfproben erstrecken, uns AufschluB iiber das friihere Vor- 
kommen einiger pflanzengeographisch bedeutungsyoller Wildpflanzen 
bringen; so gelang es F i r b a s z. B. die waldlose Weidenzeit sowie die 
darauf folgende Birken- und Kiefernzeit in der Pfalz durch den Nach- 
weis von den dort heute vollig fehlenden Betula nana, Empetrum 
nigrum, Selaginella selaginoidcs und Thuidium lanatum gut zu kenn- 
zeiehnen; im allgemeinen sind wir aber in bezug auf heimische ild- 
pflanzen erst auf spatere Quellen angewiesen. Wir finden Nachrichten 
iiber diese zunachst in den alten Krauterbiichern des 15. und 16. Jahr- 
hunderts und dann in immer reicherem Maile in den systematischen 
und floristischen Werken der folgenden J ahrhunderte. Weitere wieh- 
tigc Quellen stellen die Herbarien, sowie unveróffentlichte botaniscbe 
Manuskripte jener Zeiten dar. Ein besonderer Wissenszweig der 
Botanik, die g e s c h i c h t l i c h e  F l o r i s t i k ,  befaBt sich aus man- 
nigfachen Ursachen mit dem Studium dieser Quellen. An einigen 
Beispielen soli in Folgendem die pflanzengeographische Bedeutung 
der geschichtlichen Floristik erlautert werden. Sie liefert uns wichtigen 
Stoff einmal zu Untersuchungen iiber das Mafl der Verarmung unsrer 
Pflanzenwelt, die sich ais eine Folgę der in die heimische Natur immer 
tiefer einschneidenden MaBnahmen des Menschen zeigt; sie unter- 
richtet femer iiber das erste Auftreten und die Verbrcitung von Neu- 
ankommlingen und heweist schlieBlich die auBerordentliche Standorts- 
treue einzelner Arten.
Fedde, Repertorium, B*ih. XCI 1



2 L. Spilger

D ie  a l t e n  R r a u t e r b i i c h e r .  Die erste Grundform der bota- 
liischen Scliriften stellcn die von den ,,Vatern der Botanik", B r u n -  
f e l s ,  B o c k ,  F u c h s ,  T a b e r n a e m o n t a n u s  verfaRten Krauter- 
biicher dar, die aus den handschriftlichen Inkunabeln (Herbarius, 
Hortus sanitatis; siehe F i s c h e r  1929, S. 74— 109) sich entwickelt 
haben. Indem diese die Verwendung der damals benutzten Heil- 
gewachse ausfiihrlicli behandeln, liegt ihre Hauptbedeutung zwar auf 
dem Gebiete der angewandten Botanik; sie stellen aber aucb floristisch 
und pflanzengeographisch wiclitige Quellen dar. Eine groRe Zalil ein- 
beimisclier Wildpflanzcn finden wir hier zuerst beschrieben, abgebildet 
und durch Angaben ihrer Fundorte ais Glieder der heimischen Pflan- 
zenwelt nachgewiesen.

Was die B e s c h r e i b u n g e n  d e r  e i n z e l n e n  A r t e n  in den 
Krauterbiichem anlangt, so erscheinen sie uns beute vielfach recht 
diirftig. Meist bcgniigen sich die Verfasser damit, neben den Namen 
einige auffallende Merkmale zu erwahnen, offenbar von der tiber- 
zeugung ausgebend, daR hiordurch bereits geniigend klare Vor«tellun- 
gen von den -sicber damals allgemein bekannten Pflanzen erzeugt 
wiirden. Die gesamte uns heute selbstverstandliche Terminologie bil- 
dcte sich erst allmahlich beraiis; darum diirfen wir uns liicht wundern, 
daR die fur uns besonders wichtige Beschreibung der Bliiten und 
Friichte zunachst sebr vernaclilassigt erscheint. Indem aber die ein
zelnen Verfasser neue eigne Beobaehtungen an den Pflanzen mitteilen 
und, wie wir es vor allem bei B o c k  finden, die Pflanzen formlich mit 
Worten zu malcn versuchen, um den sinnlichen Eindruck ihrer Gestal- 
ten linmittelbar wiederzugeben, erheben sich die Beschreibungen oft 
zu einer solchen Bestimmtheit, daR es in recht vielen Fallen moglich 
ist, die behandelten Pflanzen lediglieli auf Grund ihrer Beschreibung 
einwandfrei zu erkennen.

Man lese nur wie B o c k  die M o r c h e l  schildert: „Die Form und 
Gestalt dieser Schwamme ist rund ais eiu Hiitlein auswendig voller 
Lochlein gleichwie der Honigrasen oder der Bienen Hauslein anzu- 
sehen, von Farbę ganz gran. Gemeldete Schwamme verwelken und 
verdorren im Maien und werden auRer der Zeit im ganzen Jahre 
nicht mehr gesehen. Sie wachsen in etlichen Grasgarten bei den alten 
Obstbaumen, doch findet man diese Schwamme auch in etlichen 
Waldem auf sandigem Erdreich am Bheinstrome." Die, Entwicklung 
der Pflanzenbeschreibung scheint einer eingehenden Untersuchung 
wert zu sein.

Besonders bedeutungsvoll fur uns sind die A b b i l d u n g e n  d e r  
K r a u t e r b i i c h e r .  Es -sind Holzselinitte, die zunachst technisch nocli 
unbeholfen sind, aber bald zu einer hochst beachtenswerten Hohe sich 
entwickeln. Man verglciche nur die drei Abbildungen von Adonis ver- 
nalis, die nur wenige Jahrzehnte auseinander liegen. Weitaus am wert- 
vollsten sind die Holzschnitte, die F u c h s  fiir sein Krauterbuch von 
H e i n r i c h  F i i l l m a u e r  und A l b e r t  M e y e r  bat zeichnen und
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von F ui! o l  p h S p e c k l e  in Holz gclineiden laggen. Von einigen 
Augnahmen abgesehen, bei denen in den Krauterbiichern die Bilder 
an Hand der Beschreibungen gegchaffen worden sind (z. B. Siderites 
alt era, T a b e r n a e m o n t a n u g  1588, S. 457 =  Scrofularia canina), 
zeigen die Abbildungen eine golche Naturtreue, daB gie die klare Fest- 
gtcllung der dargestellten Pflanze ermogliclien, ein Umgtand, der be- 
gonderg in den Fallen, wo die Begchreibung versagt, von Bedeutung 
ist. Eine planmaBige Unterguchung der Abbildungen der alten Krauter- 
biichcr liegt big jetzt nicht vor. DaB eine solche ung wertvolle neue Er- 
kenntnigge zu bringen imstande ware, igt nicht zu begtreiten. So gelang 
eg S t o c k e r ,  lediglich auf Grund der Untersuchung der Abbildung 
von Salicornia herbacca, die L o n i c e r  fiir gein Krauterbuch hat an- 
fertigen laggen ( L o n i c e r  1557, S. 300), die bei dieser Pflanze noch 
abgebildete zweite Pflanze alg Suaeda maritima zu erkennen. Damit 
igt. diese Art alg ehemalige Biirgerin deg Rhein-Mainigchen Salzgebieteg 
nachgewiegen, wo gie heute verschwunden igt, ohne dali sie im Schrift- 
tum Erwahnung gefunden hatte.

Die Fundortgangaben in den Krauterbiichern gind zunachst nur 
allgemeiner Art; sie gehen abcr bald immer melir ing Einzelne da- 
durch, daB sie z. B. den Berg oder den FluB, wo die Pflanze sich findet, 
gcnau angcben. Eine recht groBe Zahl von bemerkenswerten und pflan- 
zengeograpłusch wichtigen Arten liaben go die Verfa8ser der Krauter- 
biicber fiir die von ihnen durcliforschten Gebiete ungrer Heimat zuerst 
nachgewiegen. D i e r b a c h  (1825) hat die Bedeutung der „Vater der 
Botanik14 fiir die Erforschung der deutsclien Pflanzenwelt bereitg er- 
kannt. In neurer Zeit haben vor allem W c i n  (1929) und L a u  t e r 
b o m  (1930) ihre floristische Forschungstatigkeit erneut gewiirdigt. 
Die auf dag Mittelrheingebiet sieh beziebenden Fundortgangaben der 
alten Krauterbuch er babę ich (1935) zusammengegtellt.

Von pflanzengeographigcli wichtigen, fiir das Mittelrheingebiet 
bezeichnenden Arten werden in ihnen u. a. die folgenden genannt: 
Adonis rernalis: Ajuga chamaepitys; Anthcricnm liliago; Artemisia 
pontica; Centaurea rriontana und maculosa; Dictamnus fraxinella; 
Euphrasia lutea; Geranium sanguineum; Helleborus foetidus; Ilex 
aąuifalium; Iris spuria; Jurinea pollichii; Lactuca percnnis; Onosma 
arenarium; Peucedanum alsaticum und officinale; Potentilla alba; 
Parietaria diffusa; Stipa capillata.

Wag Onosma arenarium anlangt, die in Deutgchland nur in der 
Gegend von Mainz vorkommt, so hatte K r a u s e  diese fiir eine erst 
im letzten Jahrhundert eingesohlcppte Pflanze erklart und damit 
J a n n i k e g  Reliktentheorie der Mainzer Sandflora zu entkraften ver- 
sucht. Diegen Angriff konnte G e i g e n h e y n e r  leicht dadurch zu- 
riickweigen, daB er zeigte, daB bereitg L o n i c e r  in geinem Krauter
buch Onosma begchrieben, abgebildet und bei Mainz gefunden hatte.

D ie  a l t e n  g y s t e m a t i g c l i e n  u n d  f l o r i s t i s c h e n  
S c h r i f t e n .  Bereitg im 16. Jahrhundert begannen einzelne Forscher

I*
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( C o r d u s ,  C l u s i u s )  die Pflanzen losgelost von ihrer Heilbedeutung 
um ihrer selbst willen zu untersuchen. Zahlreiche neue, vorher nicht 
unterscliiedene Arten unsrer Heimat wurden damals und in der Folge- 
zeit beschrieben und abgebildet; auch den yerschiedencn Gruppen der 
niederen Sporenpfianzen wandten die Botaniker immer mehr ihre Auf- 
merksamkeit zu. Fast immer finden sieli in den systematisclien Werken 
anch Angaben iiber die Slandortsyerhaltnisse und iiber Fundorte der 
einzelnen Arten. Eine reiclie Fiille von Fundorten liefern die meisten 
Floren. Die zalilreichen bolanischen Sebriften, die pflanzengeograplii- 
sche Ausbeute liefern, bier naeb ihren Grimdformen zu gliedern, wiirde 
zu weit fiiliren. Man findet sie bei P r i t z e l  angefiihrt; fiir einzelne 
deutsche Landschaften ist die iiltere floristisclie und pflanzengeographi- 
sche Literatur bereits gut zusammengestellt; verschiedene wichtige 
Werke hat W e i n  erschdpfend und mustergiiltig bearbeitet. Leider 
sind einzebie bedeutungsvolle Arbeiten nicht nur aus alter, sondem 
auch aus neuer Zcit reclit selten und nur in wenigen Bibliotheken vor- 
handen, andere sind ganzlich verschollen. So sind von alteren Sebriften 
iiber das Rheingebiet die von J u n g e r m a n n  ( C o r n u  c o p i a e  
f l o r a e  G i e s s e n s i s .  162  3. 4.; H o r t i  m e d i c i  G i e s s e n s i s  
i c o n o g r a p h i a  2 Ta b .  Fo l . ;  C a t a l o g u s  H e r b a r u m  c i r c a  
G i e s s a m  s p o n t e  n a s c e n t i u m  162  3. 4.) nirgends aufzufinden; 
von neueren Arbeiten ist W ii r t h , E.: H e r b a r i u m  m o g u n t i -  
n u m M a i n z  1 8 6 3  nur in einem Exemplar bekannt. W i i r t h ,  E.: 
D i e  F r ii li 1 i n g s p f 1 a n z e n und W i i r t h ,  E. : D i e  w i l d w a c h -  
s e n d e n  u n d  k u l t i y i e r t e n  P f l a n z e n g a t t u n g e n  
D e u t s e l i l a n d g  sind bis jetzt niclit festzustellen gewesen. Vielleicht 
liilft der Hinweis an dieser Stelle, sie vielleicht in einem Sammelhand 
od er anch in einer auslandischen Bibliotbek zu entdecken.

Die Benutzung der vorlinneiscben systematischen und floristischen 
Schriften ist fiir uns heute dadurch erscliwert, dafi uns die vor Linne 
benutzten Namen niclit mehr gelaufig sind, zumal die einzelnen Bota
niker ganz yerscliiedene Namen fiir die gleiche Pflanzenart benutzten 
und man nie siclier sein kann, ob die Pflanze des einen Schriftstellers 
auch dieselbe ist, wie die glciclinamige Pflanze eines anderen. Wenn 
wir iiber die Namcngebung ins Klarę komnien wollen, miissen wir fiir 
das 16. Jahrbundert das fiir jene Zeit ersoliiipfende Synonymenwerk, 
C a s p a r  B a u h i n s ,  P i n a x  t h e a t r i  b o t  a n i c i  1 6 2 3 ,  fiir die 
gesamte yorlinneisebe Zeit die Werke L i n n e  s heranziehen. (Beson- 
ders zweckmaBig und zu empfehlen ist: L i n n e ,  S y s t e m a ,  
G e n e r a ,  S p e c i e s  p l a n t a r u m .  E d i t i o  R i c h t e r - L e i p z i g  
1 840 .) Bei der Benutzung der alten botanischen Schriften ist weiter 
zu beachten, daB niclit alle von fruberen Botanikom aufgestellten 
Arten heute noch aufreclit erlialten werden, sowie daB noch bei Linne 
gelegentlich bestimmte Arten, die man lieute unterschcidet, in einer 
Sammelart zusammengefaBt sind; z. B. findet man bei Linne fast alle 
Gogeoarten unter dem einen Namen Ornithogalum luteum vereint. 
Man darf also von yorlinneischen Schriften Angaben iiber das Yor-
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kommen der mediterranen Gagea saxatilis nicht erwarten. Was die 
Zuyerlassigkeit der Angaben der alten Botaniker anlangt, so empfiehlt 
es sich, diese in jedem Falle genau zu priifen. Die Priifung kann an 
Hand der Beschreibnngen, der Abbildungen, sowie der Fundorts- 
angaben gescliehen; vor allem yersaume man nicht, naeli Belegstiicken 
in alten Herbarien zu suchen. Da im 17. und 18. Jahrhundert die 
gesamte Botanik fast nur im Untersuchen und Beschreiben der ein- 
zclnen Arten aufging, und die damaligen Botaniker ihr ganzcs Leben 
lang hiermit eingehend sich befafiten, sind ibre Angaben beziiglich 
der Arten, die man damals untcrschied, im allgemeinen zuverlassig. Es 
kommen aber auch Fehlbestimmungen bei ilinen vor, und zwar vor 
allem bei Arten, die im damaligen Schrifttum ungenau beschrieben 
waren oder die sie fern von ihrem Wolinsitz auf einer Reise wonioglich 
in unvollkommener Entwicklung antrafen. Auch die Ergriindung der 
Órtlicbkeiten, auf die ihre Angaben sich beziehen, bereitet gelegentlicli 
Scbwierigkeiten. Besondere Beachtung verdienen Angaben iiber allge- 
meine Vegetationszustande, z. B. iiber die Zusammensetzung der Włil- 
der, iiber das Vorkommen von Wiesen, Weiden und Weinbergen, iiber 
Beziehungen bestimmter Pflanzen zu einzeluen Bodenarten u. dgl.

Die floristischen und pflanzengeograpbiscben Angaben der alten 
Floren sind bereits melirfach zu aufschlullreichen Arbeiten iiber die 
Einwanderungsgeschichte von Neuankommlingcn, sowie zu Unter- 
suchungen iiber die Anderungen der Pflanzenwelt einer bestimmten 
Gegend herangezogen worden. Diese letzten Arbeiten leiden vielfach 
darunter, daB die Verfasser es yersaumt baben, gerade die altesten 
iiber ein Gebiet vorliegenden Sehriften zu benutzen. So bat G 1 ii c k in 
seiner Sclirift iiber „ D i e  K a l k  f l o r  a (bes.  S t e p p e n h e i d e )  
v o n  L e i s t a d t ,  K a l l e  ta dt  u n d  H e r x h e i m  u n d  i h r e  
p f l a n z e n g e o g r a p h i s c h e  B e d e u t u n g ”  (Pollichia, Bad Diirk- 
lieim Bd. IV. 1936, S. 48—74), in der er fiinfzelin Pflanzen ais ver- 
schwmideu meldet, die Angaben P o l l i c l i s  (1777) iiberhaupt nicht 
und die von F. S c h u l t z  (1863) nur unyollstandig herangezogen. So 
ist ihm einmal entgaugen, dali in dein von ihm beliandelten Gebiete 
auBer Wacbolderbeiden ( Po l  l i c h  1. 50) auch dichte scliattige Ge- 
biisclie (S c li u 11 z 405) vorhanden waren, daB demnach die Gesell- 
schaft des Steppenheidewaldes yertreten war; es ergibt sieli ferner aus 
beiden Floren, dali auch die folgenden Arten friilier dort yorkamen: 
Anthericum ramosum. Bupleurum rolundifolium, Asperula arvensis, 
Corydalis solida, EchinoSpermutn lappula, Galium łricome und G. pari- 
siense, Lactuca rirosa, Lalhyrus aphaca, Lonicera xylosteum, Mercu- 
rialis perennis, Ophrys muscifara, Oplirys apifera, Orobanche rubens, 
Orobanche arenarium, Orchis militaris, O. uslulata, O. mascula, Orlaya 
grandiflora, Passerina annua, Prunella grandiflora, Phleum bbhmeri, 
Physalis alhekengi, Ribcs alpinum, Salvia pratensis, Scabiosa suareolcns, 
Silone conica, Scorzoncra purpurea, Seseli annuum, Spiranthes aeslwalis, 
Tanacetum corymbosum, Thlaspi montanum, Veronica prostata, V. spi- 
cata, Picia cassubica, Viola arenaria u. a. Die Kalk- und Steppenheide-
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flora von Leistadt usw. war demnach friiher ganz wesentlich reicher an 
Arten ais heute. S c h u l z  hringt ferner noch Angaben dariiber, wann 
einzclnc Arten verschwunden sind.

D i e H e r b a r i e n .  Die Nachrichten, die uns durch das botanische 
Schrifttum iibermittelt werden, finden wertvollste Erganzung durch die 
alten H e r b a r i e n .  Bereits seit dem 16. Jahrhundert sind Herbarien 
bekannt. A l d r o v a n d i  (1522— 1605) hinterlieB ein Herbarium mit 
mehr ais 4000 Pflanzen, das sieli noch heute wohlerhalten in Bologna 
befindet. Von alten deutsclien Herbarien waren besonders zu nennen 
die Herbarien R a t z e n b e r g e r s  (1598) in Kassel und Gotha, sowie 
die H a r d e r s  (1574— 76) in Miinchen, Ulm und Wien. Fur syste- 
matische floristische und pflanzengeographische Forschungen ist die 
Anlage eines Herbariums unentbehrlich, und sicber bat jeder der auf 
diesen Gebieten tatigen Botaniker vom 17. Jahrhundert bis zur Gegen- 
wart ein Herbarium besessen. Leider bat man aber in der zum Gliick 
nunmehr ibrem Ende sieli zuneigenden Zeit, in der man an den Hoch- 
schulen alles, was mit Systematik zusammenhing, in schwerster Weisc 
yernachlassigte ( F e d d e  1933), den Wert der Herbarien nicht er- 
kannt. Es sind damals gro Be Pflanzensammlungen unter die Kessel 
der Heizungen gewandert; andere sind durch unsachgemaBe Be- 
bandlung verdorben; andere sind noch in neuster Zeit ins Ausland ver- 
kauft worden. Die Herbarien sind wertvollste Urkunden nicht nur fur 
die Systematik, sondem auch fiir Floristik und Pflanzengeographie; sie 
verdienen daher einer ganz besonders sachgemaBen Pflege und Beband- 
limg. Nur an Hochschulen sowie an besondercn Stellen, die hierauf 
eingestellt sind, ist eine solclie moglich. Es finden sieb aber heute noch 
eine Reihe groBer Herbarien im Besitze von naturwissenschaftlichen 
Vereinen, Schulen, Apotheken, sowie im Privatbesitz, wo sie auf Spei- 
chern und in Kistcn yerstauben und yerkommen. Es ware notwendig, 
daB inan von eiuer Zentralstelle ans durch eiue Unifrage alle in eineni 
bestimmten Gebiete yorhandenen Herbarien zu crfassen yersuclite, dali 
dann besonderc Richtlinien iiber ibrc Aufbewahrung und Pflege auf- 
gcstellt werden, wie dies yielfach bereits fiir die Beliandlung von wich- 
tigen Gemeindeakten geschehen ist und daB schlieBlich die Durchfiih- 
rmig und Befolgung dieser Richtlinien dauernd gepriift wird. AuBer- 
dem ware zu empfehlen, wie dies bereits mit Erfolg in Hessen-Kasscl 
geschehen ist, daB wertyolle im Besitze von Schulen befindliche alte 
Pflanzensammlungen von dort, wo sie ja ais Lelirmittel ohne groBe 
Bedeutung sind, an Hochschulen u. dgl. iiberfiihrt werden. Es miiBte 
auch zum Verkauf wertyoller deutschcr Herbarien ins Ausland eine 
besondere behordliche Genehmigung erforderlich sein.

Nur idurch solche MaBnabmen wird die Erhaltung unsrer deutschen 
Herbarien sich sicliern lassen.

Ich mochte nur noch einige Beispiele anfiihren, aus denen der 
W e r t  u n d  d i e  B e d e u t u n g  a l t e r  H e r b a r i e n  f i i r  d i e  
F l o r i s t i k  u n d  P f l a n z e n g e o g r a p h i e  klar heryorgeht. Die
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Uńiversitat Frankfurt a. M. besitzt cin altes Herbarium, das eine groBe 
Zahl von H u t b  im Rliein-Maingebiet in den J ahren 1692— 1723 ge- 
sammelter Pflanzen nieist mit genauer Angabe der Fundorte enthalt. 
Seine Bearbeitung ( S p i l g e r  1932) bat gezeigt, daB zalilreiche Pflan
zen der Steppenheide dam ais noch im Rheingau vorkamen, wo sie 
heute infolge der griindlichen Bodenbearbeitung verschwunden sind. 
Es enthalt ferner wiclitige Belege fur das Vorkommen von Salzpflanzen 
an den Salzstellen Hessens und Hessen-Nassaus; darunter finden sich 
Arten (Triglochin maritimum, Wiesbaden; Zannichellia palustris, Bad 
Nauheim), die im Schrifttum nirgends erwahnt und die heute dort 
langst verschwunden sind. Es beweist auBerdem, dali eine Reilie von 
Neuankonimlingen (Brassica orientalis, Sisymbrium thalianum, Ern- 
castrum pollichii, Atriplex roseurn, Villarsia nymphoid.es) bereits da- 
mals hier vorkamen. SołdieBlicli zeigt e3 auch die Standortstreue ein- 
zelner Arten: Cynoglossum montanum und Hepatica triloba kommen 
heute noch genau an den gleichen Stell en vor, wo H u t h  sie gesammelt 
hat. —  Die Flora von D o s  c li und S c r i b a  (1888) bringt zalilreiche 
Angaben iiber das Vorkommen von Salzpflanzen bei Oppenlieim und 
Dicnłieim in Rheinliessen. Heute sind die meisten Arten dort ver- 
schwunden; ein altes friiber auf dem Speicher einer Apotheke befind- 
liches aber jetzt gesiebertes Herbariimi enthalt vou allen Salzpflanzen 
Belegexemplare. —  D i l l e n i u s  erwahnt in -seinem „C a t a l o g u s  
p l a n t a r u n i  s p o n t e  c i r c a  G i s s a m  n a s c e n t i u m  1 7 1 9  
eine scłir groBe Zalil von niederen Sporenpflanzen, aber meist leider 
olme Beschreibung oder Abbildung. Sie konnten zuni gro Ben Teil 
richtig gedeutet werden, da Exemplare und Zeichnungen von den be- 
treffenden Pflanzen in dem in England befindlichen Herbarium Dille
nius’ liegen, das von D r u c e - V i n e s  mit einem Stali von Mitarbeitern 
bearbeitet worden ist. Auch die durcłi die Literatur sich hinziehende 
auf Dillenius zuruckgehende Angabe von dem sebwer vorstellbaren 
Vorkommen des eclit atlantisclien Carum rerticillatum bei GieBen ist 
durcli Dillenius’ Herbarium klargestellt worden: Dillenius bat die 
Pflanze mit Ocnanthe peucednnifolia Poił. verwechselt. —  Es blciben 
andrerseits eine Reihe yon Angaben alter Botaniker uiigeklart, da ilire 
Herbarien verloren gegangen sind oder sieli an Stellen befinden, wo sie 
lieute nieht eingesehen werden kiinuen. So sind von rheinisełien Her
barien die R i t t e r s  (1714̂ —1784), P o 11 i c b  s (1740— 80), K o e l e r a  
(1764— 1807) und B o r k h a u s e n s  (1760— 1806) verloren gegangen. 
Wir wissen zwar, daB R i t t e r  Pflanzen an H a l l e r ,  dessen Herba
rium sich jetzt in Paris befindet, und K o e l  er  Pflanzen an D e c a n -  
d o  I l e  nacb Paris gcschickt bat. Da aber das Pariser botanisclie 
Museum auf Anfragen ubcrliaupt nieht autwortet, konnen unklare und 
zweifelliaftc Angabe dieser Botaniker zur Zeit nieht klargestellt werden.

B o t a n i s c h e M a n u s k r i p t e .  Die letzte Quelle fiir floristische 
und pflanzengeographische Nachrichten aus fruherer Zeit stellen Auf- 
zeichnungen alter Eotaniker dar, die aus irgendwelelicn Griindeii nieht 
veroffcntlicht worden sind. Mau wird solebe vor allem im NachlaB
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verstorbener Botaniker zu suchen haben, und es empfiehlt sich, be- 
sonders bei einem plotzlichen Todesfalle sof ort zuzugreifen, um einer 
unerwiinschten Zerstreuung des JNachlasses vorzubeugen und von etwa 
sich vorfindenden Aufzeichnungen zu retten, was zu retten ist. So ge- 
lang es, den NachlaB des bei H e g i  oft genannten Botanikers und 
Pflanzenphotographen H a ł d y  zu erhalten und auBer seinem Herba- 
rium und seinen Aufzeichnungen auch seine iiber 2000 Platten um- 
fassende photographische Sammlung sicherzustellen. Vor allem sind 
Exkursionstagebiicher zu beachten, sowie Handexemplare der von der 
betreffenden Personlichkeit benutzten Floren, die oft voller wertvoller 
Bemerkungen stecken. Gelegentlich sind in friiherer Zeit solcbe Auf
zeichnungen in den Besitz von Schulen, Hochscliulen oder Biichereien 
gekommen, wo sie unbemerkt und unbeachtet schlummern. In der 
Vergangenlieit sind auch einzelne Lokalfloren erschienen, die lediglicli 
ein Nameiwerzeiclinis der in der betreffenden Gegend vorkommenden 
Pflanzen oline Fundortsangaben darstellen, die aber eine besondere 
Rubrik besitzen, die zum Eintragen von Fundorten bestimmt ist. Eine 
solche Flora ist z. B. T h o m a e ,  C. : A l p h a b e t i s c h e s  V  e r - 
z e i c h n i s  d e r  i n  d e r  G e g e n d  v o n  W i e s b a d e n  w i l d w a c h -  
s e n d e n  P f l a n z e n .  W i e s b a d e n  1841.  I>as auf der Darm- 
stadter Landesbibliothek befindliche Exemplar dieser Flora enthalt 
eine groBe Zabl bandschriftlich eingetragener Fundorte aus der Gegend 
von Wiesbaden, Braubach, Dillenburg usw. Bis jetzt konnte ich nicht 
ermitteln, von we.m die Eintrage stammen. Man sollte aber jedenfalls 
die Exeinplare andrer Bibliotheken auf solche Fundortseintragungen 
untersuclien. Von alteren botaniscben Aufzeichnungen verdienen vor 
allem auch die Briefe der Botaniker Beachtung. Es sei hier nur auf 
die aus dem Nachlasse B a u li i n s stammenden Briefe, die die Uni- 
yersitatsbibliotbek in Basel aufbew ahrt, sowie auf die T r e w’sche bota- 
nische Briefsammlung der Universitatsbibliothek Erlangen hingewie- 
sen, die beide sicherlich auch pflanzengeographische Ausbeute liefem. 
DaB auch umfangreiche botanische Aufzeichnungen aus alter Zeit bis 
zur Gegenwart nicht beachtet in Archiven oder Biichereien liegen, geht 
aus der Tatsache bervor, daB ich durch Zufall auf zwei inhaltsreiche 
Manuskripte, die die hiesige Gegend behandeln, gestoBen bin. Das 
erste ist D i l l e n i u s :  A d d e n d a  et  E m e n d a n d a  i n  F l o r a  
G i s  s e n s  i ,  das in Oxford liegt ( S p i i g e r  1932). Es enthalt von 
vielen I*flanzen neue Fundorte aus der Gegend von GieBen, Wetzlar 
und vom Vogelsberg und auBerdem die erste botanische BeBchreibung 
des Vogelsbergs. Das zweite Manuskript, das ich zur Zeit bearbeite, 
stammt von dem Frankfurter Arzt S e n c k e n b e r g  (1707— 1772) 
und behandelt vor aUem die Flora von Frankfurt a. Main, enthalt 
aber daneben zalilreiche botanische Angaben iiber seine Reisen in den 
Hunsriick, Westerwald und Taunus.
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Die Veranderungen der Flechtenflora 
von Dresden seit 1799.
Von F r i t z  M a t t i c k ,  Berlin-Dalilom.

I. A l l g e m e i n e r  Te i l .

1. V e r a n d e r u n g e n  d e r  F l e c h t e n f l o r a  i m  a l l g e m e i n e n .

Es ist eiue bekannte Tatsache, dafi in den dicht besiedelten Ge- 
bieten der Erde die Flechtenflora und -vegetation in den letzten 
hundert Jahren inimer armer geworden ist. Sclion N y 1 a n d  e r  wuRte 
dariiber 1866 aus der Umgebung von Paris, A r n o l d  1892 ans der 
von Miinchen ,zu berichten, T o b i  e r  wieś auf diese Tatsache fiir West- 
falen hin („Die Wolbecker Flecliten-Standorte“  1921), A n d e r s  
ecliiiderte sie 1935 ausfulirlich fiir Nordbohmen. S a n d s t e d e  be- 
richtet iiber die gleiche Erscheinung fiir Nordwestdeutschland; ich 
selbst habe an den Sandstedesclien Fundorten ein schnelles Abnelimen 
des Flechtenreichtums im letzten Jahrzehnt beobachten konnen, ebenso 
in der Um,gebung von Danzig gegeniiber den Eiteraturangaben friiherer 
Zeił, und ganz neuerdings bat H i l l i n a n n  beklagt, da!3 die Flechten- 
vegetation der Mark Brandenburg in den letzten Jahren zum gro fi en 
Teil vernichtet worden ist.

Schuld an dieser Abnahme des Flechtenreichtums ist die Zunahme 
der Bevolkerung (Deutschland hatte 1816 25 Millionen Einwohner, 
1845 34 Mili., 1865 40 Mili., 1895 52 Mili., 1933 66 Mili.), die diclitere 
Besiedlung und zunehmende Bebauung des Bodens, die forstwirtschaft- 
liche Ausnut2aing der Walder, die Industrialisierung, die Zunahme 
des Verkehrs audi durch die an sich unbesiedelten Gebiete, und alle 
die anderen Umstiinde, welche die natiirliche Landschaft inuner inelir 
zur Kulturlandschaft umgestaltet und die Fleclitenstandorte verandert 
oder vernichtet haben.

Nicht anders stelit es in anderen Landem. An der Riviera kann 
man fast kein Fleokchen -mit unberiihrten Kiistenfelsen mebr finden, 
eine Siedlung reiht sich dort an die andere, und (las gleiche wird von 
H e r r e berichtet von Kalifornien, wo die urspriinglich an seltenen 
Arten so reiche Flechtenflora ebenfalls fast vollkommen verschwun- 
den ist.
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2. D i e  F l e c h t e n f l o r e n  d e r  S t a d t e  u n d  i h r e r
U m g e b u n g .

Am ersten bat sich naturgemaB die9er Vorgang in der Nahe der 
Stadte bemerkbar gemacht. Ihr Inneres bietet den Fleehten fast gar 
keine Lebensrnoglichkeiten. Soweit dagegen ihre Umgebung noch 
reicher an Fleehten ist, erscheint es sehr reizvoll, den allmahlichen 
Ubergang von der „Flechtenwuste“  des Stadtkerns iiber die flechten- 
armen Zonen der Vorstadte bis zur flechtenreichen Wald- oder Gebirgs- 
umgebung in weiterer Entfemung zu verfolgen. DaB dies gerade fiir 
skandinavische Stadte mehrf.ach getan worden ist, darf nicht verwun- 
dern, da im Norden Europ as der Flechtenreichtum noch sehr groB ist, 
und so liegen lieute schone derartige Untersuchungen vor fiir Oslo 
( H a u g s j a  1930), Stockholm ( H o e g  1936) und Helsinki ( V a a r n a  
1934). Fiir Mitteleuropa sind solche Feststellungen viel schwieriger 
oder lohnen iiberhaupt nicht, da auch in der weiteren Umgebung der 
Stadte meist keine reiche Flechtemegetation zu beobachten ist und 
oft schon der Fund einer kleinen Xanthoria parietina oder einer ge- 
wdhnliclien Cladonia ein bemerken swertes Ereignis darstellt.

3. D ie  h e u t i g e  F l e c i h t e n f l o r a  v o n  D r e s d e n .
Der Stadtkern des łieutigen Dresden beiderseits der Elbę ist vollig 

fleclitenlos. Die durch die Elbę geschaffene Liicke ermoglicht es, daB 
wenigstens I^eranora muralis eindringt und sich an den Mauern der 
Elbufer und der Briickon stellenweise ansiedelt. In den Parkanlageu 
des Stadtinnem, wie den Zwingeranlagen, dem Garten des J apanisehen 
Palais, der Biirgerwiese, den Friedhofen sind keine Fleehten zu finden, 
selbst der 2 Quadratkilometer umfassende GroBe Garten ist heute vollig 
flechtenlos. Erst in den baumreicheren Villenvororten gedeihen Lecą- 
nora raria und Ł. pityrea. Sparliche Laub- und Strauchfleehten da
gegen finden erst dort Lebensmoglichkeit, wo in den Laub- und Nadeł- 
waldhestanden der weiteren Umgebung nocli etwas tirsprungliche Vege- 
tation erhalten ist, wie in den Talem der kleinen Elbnebenfliisse und 
der Dresdner Heide. Aber selbst in diesem am nachsten an die Stadt 
heranruckenden Waldgebiet ist die Flechtemegetation mengenmaBig 
iiuBerst diirftig, und die Flora beschriinkt sieb auf wenige Cladonia- 
Arten, Parmelia physodes, einige Lecannra-Arten, Leridea ostreata und 
in Laubbestauden etwa noch Peltigera canina. Im einzelnen werden 
die wichtigeren Arten, die heute noch in der naheren Umgebung 
Dresdens verkonunen, im besonderen Teil kurz mit erwiilmt. —- Im 
iibrigen reicht heute eine mehr oder wen-iger dichte Besiedlung im 
Elbtal siidostlich bis Pima, nordwestlioli bis MeiBen, an der WeiBeritz 
bis Tha-andt, und die ubrigen siidlich der Elbę gelegenen Landstriche 
mit den zahlreichen Dorfem sind hauptsachlich landwirtschaftlich aus- 
geniitzt. Die LandstraBenbaume, die an manchen anderen Stellen in 
Deutschland noch Fleehten tragen, werden durch Abkratzen gereinigt, 
soweit dies iiberhaupt notig ist, imd die StraBenrandsteine werden weiB 
gestrichen.
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Schuld an dem Verschwinden der Flechten sind nicht nur die sclion 
oben genannten direkten Einwirkungen der dich teren Besiedlung durcli 
Vemichtung der Standorte, sondern aucli die Yeranderungen der oko- 
Iogiscliei) Verhaltnisse an den an sieli unberiihrten Standorten. E6 ist 
erwiesen, daB die klimat isoben nnd die fur die Flechtenvegetation 
besonders wichtigen mikrokliinatischen Verhaltnisse der Stiidte stark 
abweichen von denen des unbesiedelten Landes, nnd daB die Ver- 
unreinigungen der Stadtluft, die groBeren Rauch- und Staubmengen, 
vielleicht auch die Abnahme der Lichtintensitat, femer die verander- 
ten Temp era turverhaltnisse, die Abnahme von Luftfeuclitigkeit nnd 
Taumenge sieli ungiinstig auf Waclistum und Entwicklung der Flecli- 
ten auswirken. Durch diese Ursacben werden viele Flechtenarten voIlig 
unterdriickt, andere zu Kummerformen veraudert und in der Aus- 
bildung der Friichte geliemmt. Im besonderen Teil werden solche 
Arten, die in friiherer Zeit noch reichlich fruohtend gesammelt wur- 
den, heute aber nur nocb steril anzutreffen sind, mit erwahnt.

4. L i t e r a ł u  r a n g a  h e n  u n d H e r b a r b e l e g e  z n r  F l e c h t e n -  
f l o r a  v o n  D r e s d e n .

Zeigt nun auch heute ein Vergleich der Stadt Dresden mit ihrer 
weiteren Umgebung niclit die bemerkenswerten Ubergangsstufen wie 
in Stadten mit unberiibrter Umgebung, so ist es um so reizvol!er, an 
Hand von Literaturangaben und Herbarbelegen feststellen zu kbnnen, 
daB in friiherer Zeit auch die Dresdner Umgebung viele interessante 
Flechtenarten aufwies, die inzwischen dcm Waclistum dtr Stadt zum 
Opfer fielen.

Die altesteu mir bekiannten Angahen iiber Flechten finden sicb in 
dem bandschriftlichen „Yerzeichnis der im Plauisclien Grim de und den 
naclist angrenzenden Gegenden wildwaobsenden Pflanzen“  von F r i e d -  
r i c h  T r a u g o t t  P u r s c h ,  1799 (Biicherei des Botan. Instituts der 
Teehnischen Hocbscliule Dresden). Um 1820 sammelte C. S c h u b e r t  
zahlreiche Flechten der Dresdner Umgebung und stellte seine Fundę 
in dem Flechtenteil der „Flora der Gegend um Dresden“  (von H. F i 
ca n u s  und C. S c h u b e r t ,  2. Alit., Kryptoganiie, Dresden 1828) aus- 
fiilirlich z u sam men. Gleiehzeitig wurden in den „Lichenes exsiccati“ 
von L. R e i c h e n b a c l i  und C. S c h u b e r t ,  Dresden 1822— 24, ver- 
schiedene Arten aus der Dresdner Gegend ausgegeben, jedoch leider 
meist ohne nahere Angaben. Ais Nachtrage zu S c h u b e r t a  Zusam- 
menstellung sind zu erwahnen: E. S c h m a l z ,  Kryptogamisclie Bei- 
trage zur Flora der Gegend um Dresden (Flora 1823, \'1,2,566) und 
F r. H o l i ,  Beitrag zur Flora von Dresden (Flora 1824, VII, 1, Bei- 
lage S. 109). 1830 wurden von F r i e d r .  M i i l l e r  die „Kryptogamen 
Saclisens und der angrenzenden Gegenden, Centurie 1“  verteilt, die 
auch einiges aus der Dresdner Umgebung enthalten. — Zahlreiche auf 
Dresden beziiglielie Angaben bringt weiter R a b e n  h o r s t  in der 
„Krypto,gamen-Flora von Saclisen usw.“  (2. Ahteilung, Die Flechten, 
1870). Das Herbar Rabenliorsls, das aucli die Sammlung \on
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S c h m a l z  enthielt, blieb leifb r uiclit im ganzen erhalten. Tn seinen 
„Lichenes europaei exsiccati“  Dresden 1855— 79) finden sich einige 
Dresdner Flechten.

Die Flechtenabteilung des H e r b a r s  d e r  F l o r a  s a x o n i c a  in 
der Technisehen Hoclischule D r e s  d e n  entba.lt bereits ans dem Jalire 
1804 verschiedene Fundę, allerdings ohne Angabe des Sammlers. Y on 
R a b e n h o r s t  sind aus dem genannten Grunde nur einige Belege 
aus der Zeit um 1842 hineingekommen. Einen besonders guten Ein- 
blick in die fruhere Flechtenflora gibt aber die reichhaltige Samm- 
1'iing von F. S e i d e l ,  die um 1855— 66 angelegt wurde. Spater (uni 
1900) sammelten S c h o r l e r ,  D r u d e  und B a c l i m a n n  verschie- 
denes, dann S c h a d e ,  S t o l l e  und R i e h m e r ,  dereń noch niolil 
ahgeschlossenes Exsikkatenwerk (Lich. saxon. cxs.J aucli zahlreichc 
Fundę aus der Dresdner Umgebung enthalt.

5. D ie  V c r a n d e r u n g e n im  S t a d t b i l d  D r e s d e n s
s e i t 1 8 0 0.

Zum Verstandnis der friiheren Flechtenfunde ist es angezeigt, 
einen Blick zn werfen anf die Veranderungen der Besiedlung der 
Dresdner Umgebung und das Wachstum der Stadt seit 1800.

Um 1800— 1815 batte Dresden rund 50 000 Einwahner und war 
iiber den mittelalterlichen Stadtkem von kaum einem Kilometer Durcli- 
messer so weit lierausgewachsen, da!3 es iin Westen und Suden nicht 
ganz bis zur lieutigen Eisenbahnlinie Marienbriicke— Hauptbalinliof 
reiebte, die Friedriclistadt ais \Orstadt jenseits des damaligen WeiBe- 
ritzlanfes au(3erhalb lassend, und ostlieh etwa bis zur jetzigen Linden- 
gasse, Albrecht- und EliasstraBe. Von dem kleinen Neustadter Stadt
kem waren die „Scheunenh6fe“  (siidlich vom Neustadter Friedhof) 
und der „Neue Anbau“  (um die PrieBnitzmundung) noch vollig ab- 
getrennt. Der Durcbmesser der Stadt betrug etwa 2,5 km, ihre Flachę 
6 bzw. 17 qkm. (Die erste Zahl bezieht sich immer auf die geschlossene 
mit Hausern liebaute Flachę, die zweite auf das Gesamtgebiet des 
Grundbesitzes der St<idt. Diese und die folgenden Zahlenangaben wur- 
den mir frenndlichst vom Statistischen Landesamt Dresden zur \ er- 
fugung gestellt.) Der G r o B e  G a r t e n  lag damals noch vol!ig auBer- 
halb der Stadt und muB reicli an Flechten gewesen sein. Zahlreiche 
Caliciareae, Graphidcae, Collemareae. Rinndina oxigua, Rarnalina fasti- 
giata und ais besondere Raritaten Parmeliclla plumbea und Pannaria 
rubiginosa wurden noch bis b u  Rabenhorsts Zeit hier beobachtet. — 
Es ist nicht zu verwundem, daB in dem noch weit entfemt liegenden 
und wegen seiner Schiinheit viel gepriesenen P l a u e n s c h e n  G r u n d  
von P u r s c h  75 Flechtenarten, und zwar iiberwiegend Strauch- und 
Laubllechten, gesammelt werden konnten. Atlantische Arten von Tx>ba- 
ria, Sticia und Buellia trafen hier zusammen mit montanen Usneao, 
die kalkliebenden Flechten des Planer, wie Collcmaceac, Solorina sar- 
rata, Psora- und Toninia-Arten, begegneten sich mit den Urgesteins- 
llecliten des Syenit aus den Gattungen Spliacrophorus, Peltigera, Cla- 
don tu, Stcrcocaulon und Umbilicaria.
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Bis 1845, also in der Zeit, in der S c h u b e r t  und spater R a b e n -  
h o r s t  hier samtnellen, ist Dresden schon erheblich griiBer geworden. 
Die Neustadt bat sieli etiwas ausgedelint, die Antonstadt ist mit ilir ver- 
wachsen, der Leipziger Bahnliof ist entstanden. Die Altstadt ist etwas 
nach SW hinaus gewachsen, im iibrigen aber unverandert. Dresden 
hat jetzt 89 000 Einwohner bei einem Durchmesser von ungefahr 3 kin 
und einer Flachę von 10 bzw. 25 qkni.

1863, ais S e i d e l s  Flechtensammlung entstand und R a b e n -  
h o r s t  seine Beobaohtungen fiir die Kryptogamenflora von Sachsen 
samnielte, ist ein weiteres betrachtliches W' achstuni der Stadt auf 
145 000 Einwohner und eine Flachę von 20 bzw. 28 qkm hei einem 
Durchmesser von 4—5 km zu verzeichnen. Die Marienbrucke ist in- 
zwischen angelegt und Bahnverbindung mit dem Bolimieehen (jetzt 
Haupt-) Balinhof erreicht worden. Die Neustadt bat sich bis an den 
Heiderand ausgedelint (bis Heclit-, Buchen- und JagerstraBe). Nocli 
immer aber eind Ubigau, Mickten, Tracliau, Pieschen, Stadtneudorf, 
Loschwitz ganz .abgelegene Diirfer. Aueh die Altstadt hat sich weiter 
ausgebreitet, besonders nach SW und NO, vor allem aber fallt auf, daB 
siidlicli der bohmischen Bahn und im Osten (siidl. der BlumenstruBe) 
eine ganze Anzahl Fabriken angelegt worden and. Auch die altstadti- 
sclien Vororte Colta, Lobtau. Plauen, Racknitz, Zscbertnitz, Strelilen, 
Gruna, Strifesen und Blasewitz sind noch isolierte, selbstandige Diirfer. 
Der G r o B e  G a r t e n  liegt noch immer frei zwisehen Wiesen und 
Feldem und weist auch jetzt noch eine ansehnbcbe Flecbtenvegetation 
auf. Zrwisolien dem noch auBerlialb der Stadt gelegenen Trinitatis- 
friedhof und Blasewitz zieht sich noch ein betrachtliclier Waldstreifen 
hin, das B l a s e w i t z e r  T a n n i c l i t .  Fruchtende Cladonia rangifc- 
nna und jurcata, Cladonia foliacpa var. alricornis. Cetraria islandica. 
Cornicularia tcnuissima, Pcltigcra und Laptogium werden aus der sicher 
noch reichliclieren Żabi seiner Flechten genannt.

Vor allem aber ist die D r e s d n e r  H e i d e  noch eine reiche Fund- 
grnbe fiir den Lichenologen. Die Rinde der alten Laubbaume tragt 
nocli eine Vegetation von Graphidcae, Thclotrcma, Pyrenula- und Per- 
tusaria-Arten; LobariaSticta-, Parmelia- und Cetraria-Arten kommen 
in anselinlichen und gut fruchtenden Stiioken vor. Von den Asten der 
Nadelbaume hangen Erernia-, Alertoria- und Usnea-Arten, und den 
Waldboden besiedeln Cladonia-. Stcrcocaulon- und Peltigera-Arten.

In den folgenden Jahrzehnten setzt die schon begonnene Industria- 
lisierung immer stiirker ein, und der schnelle Untergang der 
Flechtenflora nimmt seinen Lauf.

Gegen Ende des Jahrhunderts, ais unter D r u d e s  Leitung der 
Ausbau des sacbsiseben Herbars (besonders durch S c h o r l e r )  er- 
folgte, ist diese Verarmung der Flechtenflora schon weit forlgeschrit- 
ten. Die Stadt ist inzwischen so rasch gewochsen, daB ihr Durchmesser 
6—9 km, ihr Flacheninhalt 42 qkm, ihre EinwohnerzabI jetzt 340 000 
betragt. Die friiher noch selbstandigen Vororte sind mit ihr ver- 
schmolzen. Im Norden łiahen sich die Kasernenhauteu weit in die
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Heide vorgeschoben; im Siidwestcn ist das Industriegebiet des Plaiuen- 
schen Grundes enlstanden, und .seine Naturachonheiten sind zum griiB- 
teu Teil vemichtet; im Osten reicht bis Blasewitz geschlossene Besied- 
lung. Der GroBe Garten liegt jetzt in die Stadt eingeschlossen; vom 
Blasewitzer Tannioht ist nur noch ein kleiner Rest ais „Waldpark“  
iibrig geblieben.

Unablaesig setzte sich das Wachstum der Stadt in der letzten 
Periode fort (1933 : 642 000 Einwohner), so daB sie jetzt einen Diurch- 
messer von 10 —15 k.m hat und ihre Flachę mit 120 qkm etwa 20 mai 
so groB ist wie um 1800!

Die aufangs erwahnten Yeranderungen nicht nur der ortlichen, 
sondem auch der klimatisclien Verhaltnisse werden dadurch leicht 
verstandlich und die armliche Zusammensetzung der Flechtenflora aus 
nur noch den widerstandsfaliigsten Arten erklarlich.

6. P f l a n z e n g e o g r a p h i s c h e  E r g e b n i s s e .

Viel hesser ais nur auf Grund der heutigen Flechtenflora laBt sieli 
die flechtengeographische Stełłung der Dresdner Umgebung yersłehen, 
wenn die friilieren Fundę mit lierangezogen werden. Wenn auch leider 
fiir vieles keine Belegexemplare mehr nachweisbar sind (besonders fiir 
P u r s c li und S c h u b e r t )  und nur Iateraturangaben yorliegen, die 
in einigen Fallen zweifelhaft erscheinen, so bieten sie doch im groBen 
Ganzen eine wertvolle Erganzung. Wir erkennen daraus, daB die 
Dresdner Umgebung ein Gehiet war, in dem sich atlantische Arten 
mit solclien von siidlicher Verbreitung, montane Arten mit Bołohen des 
Aachen Landes trafen, und wo Flechten mit den verschiedensten Suł> 
stratbediirfnissen auf den kalkhaltigcn und Urgesteins-Felsen und 
-boden sowie an den Rinden und Asten der Bauine ihnen zusagende 
Bedingungen fanden.

Dies entspriclit ganz den parallelen Erscheinungen in der hoheren 
Pflanzenwelt. Auch fiir viele Arten derselben stellt die Dresdner Um
gebung oder das weitere Sachsen ein Grenzgebiet dar. So finden wir 
baispirlsiwpi.se von atlantischen Arten Erira Tetralix und JJlex euro- 
paeus, von pontischen Astragalus Cicer, Cytisus nigricans, Stipa pennata 
und capillata, von siidcuropaischen Trupa natans, von moutanen Meum 
ethnmanlicum und Pronanthes purpurea.

Unter den Flechten sind die a t l a n t i s c h e n  oder o z e a n i -  
sc  h e n  Arten diejenigen, dereń Verbreitung in der letzten Zeit mit 
hesonderem Interesse studiert worden ist (vgl. D e g e l i u s  und D e s  
A b b a y e s ) .  Sie sind in Deutschland im Nordwesten noch haufiger 
anzutreffen und sind ietzt aus Sachsen groBtenteils verschW'Unden. 
llierzu zahlen von den im Verzeiolinis des IT. Teils genannten Arten 
folgende: Sticta sylnatica, Parmeliella plumbea, Pannaria rubiginosa. 
Usnea articulala, Thelotrema lepadinum, Buellia canpscens (medi- 
terran-atlantisch). Ais „ozeanklimatisch begiinstigt, ohne an ozeanieohe 
Gebiete gebunden zu sein“ , werden von D e g e l i u s  Lobaria pulmo- 
naria und verrucosu angesehen.
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Sehr interessant ware, wenn die Angabe den Talsachen entspricht, 
dag Vorkommen von Teloschistes chrysophthalmus, einer Art, die im 
s i i d l i c h e n  E u r o p a  verbreitet ist, in Deutschland heute nur nocli 
im Sudwesten vorkommt und hier demnach ihr nordliclistes Vorkom- 
nien gehabt hatte.

Yerscliiedene Arten sollen (nach D es  A b b a y e s )  in Frankreich 
in den meeresnahen Gebieten selten, im k o n t i n e n t a l k l i m a t i -  
s c h e n Inneren baufig sein, wie Parmelia acetabulum, Ramalina 
fraxinea, Anaptychin ciliaris. Fiir Deutschland konnte ich jedoch 
diese Feststelluiig nicbt bestatigen, da sie hier in den K iistengebieten 
sehr verbreitet sind.

Flechtenarten, die direkt ale p o n t i s c h  bezeichnet werden kon- 
nen, sind nicbt anzutreffen. Ibnen am naebeten kornmen aber solche, 
die auf den basischen Boden sonniger Hangę oder auf den Kalkfelsen 
Tburingens und Stiddeutschlands verbreitet sind, sicb im Norden 
Deutscłdands an Hangen mit sonst pontischer Yegetation finden und 
im Dresdner Gebiet die Planermergel und -kalkę sudlich der Elbę 
bevorzugten, wie die Collemaceac, Dermatocarpon hepaticum, Diplo- 
schistes albissimus, Lecidea (Psora) decipicns und lurida, Toninia cnn- 
dida und coeruleonigricans. —  Schon rnehr zur nachsten Gruppe neigt 
Solorina saccata.

Die n o r d i e c h - m o n t a n e n  Flechten haben ihre Hauptverbrei- 
tung in uneeren Mittel- und HocHgebirgen und dann wieder in Skan- 
dinavien, dort oft auch in tiefereu Lagen. Hierzu sind zu reohnen. 
Sphaerophorus fragilis, Dermatocarpon miniatum, Diploschistes scru- 
posus, Peltigera aphthosa und venosa, Rhizocarpon geographicum, Ste- 
rcocaulon coralloides, Umbilicaria-Arten, Parmelia cetrarioides, Alec- 
toria sarmentosa, Enernia diraricata, IJsnea florida, Cało płaca elegans.

Einige von diesen, wie die Usneaccae, kann man wohl auch schon 
ais s u b a l p i n  bezeichnen, besonders aber i6t dies der Fali bei Usnea 
longissima.

II. B e s o n d e r e r  T e i l .

In der folgenden Zusammenstellung sind aus den Li te ra tu ran gab en 
und Belegen im Herbar des Botanischen Instiłutes Dresden nur die 
wichtigeren Arten, vor allem d<*r Straucb- und Blattflechten, auf- 
gefiihrt; sie soli nicht etwa ein Gesamtverzeichnis der friiheren und 
jetzigen Flechtenflora von Dresdens Umgebung darstellen. Die An- 
gaben der jetzt nocb vorhandenen Arten bezieben sich auf Feststellun- 
gen bei zahlreichen eigenen Ausflugen. Auch Herm Dr. A. S c ha d e , 
Dresden, verdanke ich einige w’ertvolle Mitteilungen. Die Belege in 
Sehade, Stolie, Riehmer, Lich. sax. cxs., wurden gleichfalls heran- 
gezogen. Fur Angaben aus friiherer Zeit bedeuten: P =  Purscli 1799, 
Scb =  Schubert in Ficinus und Schubert 1823, HR =  Herbar Raben- 
horst, um 1842, R =  Rabenhorst, Kryptogamenflora von Sachsen, 1870, 
S =  Herbar Seidel, um 1860. — Die Anordnung und Benennung der 
Arten erfolgt nach Zahlbruckners Gatalogus.
Fcdde. Repertorium, Beihelt XCI 2
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V e r r u c a r i a c e a e .
Verrucaria maculiformis Krplh. —  Auf Planermauer, Plauen (R).

—  nigrescens (Ach.) Pers. —  1842 HR; Marco]inischer Garten auf 
Kalkputz, 1863 S.

—  viridula (Schrad.) Ach. —  Mauer a. Gastliaus zum Heller, 1915 
Rachmann.

D e r  m a t o c a r  p a c  e a e.
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. var. complicalum (Lightf.) 

Hellh. -— Plauenscher Grund, an Syenitfelsen Sch., R .; Tha- 
randt, 1862 S.

— aąuadcum (Weis) Zahlbr. —  Rahenauer Grund 1925 SSR 251.
—  hepaticum (Ach.) Th. Fr. —- Auf Lehmboden bei Lockwitz Sch.

P y r e n u l a c e a e .
Porina chlorotica (Ach.) Muli. Arg. —  Auf Steinen in der PrieBnitz 

und WciBeritz, R.
Pyrenula nitida (Weig.) Ach. —  Nach Sch. und R. lioch gemein an 

alten Buchcn, jetzt wohl kauni mehr zu finden.

C a l i c i a c e a e .
Chaenothcca phaeocephala (Turn.) Th. Fr. var. chlorella (Ach.) Th. 

Fr. —  GroBer Garten, R.
—  trichialis (Ach.) Hellb. —  GroBer Garten, R.

Calirium lentirulare (Hoffm.) Fr. —  GroBer Garten, R.
—- hypp.rcllum Ach. —  An Ahorn, Rahenauer Grund 1926 SSR 252.

Coniocybe pallida (Pers.) Fr. —  GroBer Garten, R.
Stenocybe pullatula (Ach.) Stein. —  GroBer Garten, R.
Sphinctrina microccphala (Sm.) Nyl. —  Dresdner Heide, R.

C y p h c l i a c e a e .
Cyphelium sessile (Pers.) Trevis. —  Dresdner Heide a. d. Hofewiese, R- 

S p h a e r o p h o r a c c a e .
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. -— Plauenscher Grund, P. Herb. Sax.: 

„FI. Dresd.“  ohne nahere Fundortsangabe, kriiftig entwickelte 
Exemplare.

Spater erwahnt Sch. ais nachste Fundorte erst die Sachsische 
Schweiz fiir die 3 .Sphaeraphorus-A rtcn.

A r t h o n i a c e a e .
Arthonia cinnabarina (DC) Wallr. —  Dresdner Heide, an Buchen, 

Holi 1824.
Allarthonia caesia (Fw.) Zahlbr. —  An Acsculus im GroBen Garten, 

1862 S.
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G r a p h i d a r c a e .
Opegraphn diaphora Acli. var. signata Ach. — Herb. Sax.: Dresden 1804.

—  rimnlis Pers. —  Herb. Sax. 1806, bei Plauen an Kirsehbaumen.
Die friiher gemeinen Grapliideen-Arten sind jetzt sehr spar- 

lich; z. B. Opegrapha cinerea Chev. (SSR 368) und Graphis 
scripta (L.) Ach. (SSR 410) aus der Tliarandter Gegend.

T h e l  o t r c m a r n a c .
Thclotrcmn Icpadinwm Ach. — An Buchen, Seh. Ich konnte diese 

eharakteristisclie Art nirgends rnehr finden.

D i p in  s r  h i s l a c e a e .
Diploschistcs srrupoms (Sehreb.) Norm. —  1823 gemein, Seh.; Cotta 

auf Gemauer, 1863 S.; lieiite um Dresden wohl kaum rnehr zu 
finden.
albissimus DT et Samth. —  An Felsen im Zschoner und Plauen- 
sclien Grund, Sehmalz 1823.

E p h e b a r c a c .
Leptogidium byssoides (Carr.) Zahlhr. —  Dresdner Heide an Kuchen, R.
Polyrhidium Tnuscicolmn (Sm.) S. Gray. —  Auf Moos im Plauenschen 

Grund. Seh.
C o l l e m a c o a e .

Cnllema chcileurn Ach. — Herb. Sax. 1804, GroBer Garten.
— crispiim (L.) Wigg. —  Plauenselier Gnuid, P.
— fasciculare CL.) Wigg. —  Plauenscher Grund und Windberg, P.
—  jurvum (Hoff.m.) DG. —  Plauenselier Grund, P.
— multifidum (Seop.) Rabłi. —  Plauenscher Grund, P. 

pulpnsum (Bemh.) Aeli. —  Herb. sax. 1804: GroBer Garten. 
icnax (S.w.) Ach. var. prasirmm (Ach.) Harm. —  Plauenscher
Grund, P.

Lcptogium lirhenoides (L.) Zalilbr. —  Blasewitz, PrieBnitztal, Rack- 
liitz, Seh.

Die friiher haufigen und auch z. T. reiehlich fruchtenden 
Collemaceen sind lieute sehr sparlieh und erst in griiBerer Ent- 
femung zu finden. z. B. Collcmn rupestre (Sw.) Rabh. (Raben- 
auer Grund, SSR 366), Lcptogium lirhenoides (L.) Zahlbr. 
(Miiglitztal, SSR 367).

P a n n  a r i a c e a e .
Placynthium nigrum (Huds.) S. Gray. —  An Felsen bei Tharandt, P.
Parmeliclla plumbea (Lightf.) Miill. Arg. —  Im GroBen Garten 1843 

von Holi enldeckt, dann von Rabenhorst bis 1868 beobachtet.
Pannaria rubiginosa (Thunb.) Del. var. lanuginosa (Hoffm.) Zahlbr. —  

Nach R 1839 iin GroBen Garten von Holi aufgefunden. —- 
Dresdner Heide beim Fisehhaus, R.

2*
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S t i c t a c e a e .
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. —  Planenscher Grand, P. —  PrieB- 

liitztal, Sch. —  ebenda, Miiller C. I. — ebenda, S., schbnes 
Exemplar von 25 cm Lange und 15 cm Breite, fruchtend. —  Jetzt 
ist die Art vi>llig ans der Dresdner Umgebung verschwundeu.

— vcrrucosa (Huds.) Hoffm. —  Planenscher Grand, P. —  Volkers- 
dorf, S., 1863, Exemplare von 18 bzw. 28 cm Lange! —  Jetzt 
konnte ich diese Art nirgends wiederfinden.

Sticta syhiatica (Huds.) Ach. — Plauenseher Grund, P. —  Dresdner 
Heide hinter Trachau, Sch. —  Jetzt vollig versoliwunden.

P e l t i g e r a c e a e .
Solorina toccata (L.) Ach. —  Plauenseher Grand, P. —  ebenda, R. — 

Spater nicht wieder gefunden.
Von Pcltigera-Arten finden sich lieute noch, besonders in 

den bewaldeten Griinden der Umgebung, P. canina (L.) Willd., 
P. horizonialis (Huds.) Baumg., P. polydactyla (Neck.) Hoffm., 
P. spuria (Ach.) DC.

Von friiheren Funden sind erwahiienswert:
Peltigc.ra aphthosa (L.) Willd. —  Plauenseher Grund und Dresdner 

Heide, Sch. —  PrieBnitztal, Miiller C. I.
—  venosa (L.) Baumg. —  Plauenseher Grund, P. und Sch. —  PrieB

nitztal, Sch. und Muller, C. I.
— horizontalis (Huds.) Baumg. —  Blasewitzer Wald, 1872 (S. ?).
—  malacaa (Aeh.) Funck. -— Dresdner Heide, b. d. Hofewiese, R.
—  rufescens (Weis) Humb. — Plauenseher Grund, P.
—• spuria (Ach.) DC.—  Dresden, Radeberger StraBe, im Graben, 

1862, S.
L e c i d e a c e a e .

Lcddea (Sect. Psnra) dccipicns (Hedw.) Ach. —  Dresden 1842, HR, 
ohne nahere Angaben, wohl aus dem Planerkalkgebiet. —  Um 
MeiBen, R.

—  (Sect. Psora) lurida (DiU.) Ach. —  Plauenseher Grund, P. —  
ebenda, Schinalz 1823. — ebenda R.

— (Sect. Psora) ostreata (Hoffm.) Schaer. —  Diese anderwarls 
stellenweise fehlende Art ist in der Dresdner Heide noch heute 
selir haufig; von R. wird sie ais die gemeinste Flechte der Dr. H. 
bezeichnet.

Von den iibrigen Lecidea-Arten seien ais solche, die aueh heoite
noch in der Dresdner Heide in groBeren Bestanden auftreten konnen,
nur L. (Sect. Biatora) granulosa (Ehrh.) Ach. und uliginosa (Schrad.)
Ach. erwahnt.
Toninia candida (Web.) Th. Fr. —  Plauenseher Grund, P. —  Dresden 

1842 HR, ohne nahere Angaben, auf Planei-kalk, wohl ebendort- 
her. —  1870 wird die \rt von R. bereits ais in Sachsen fehlend 
bezeichnet.
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—  coerule.onigricans (Lightf.) Th. Fr. —  Plauenscher Grund, 
Sehmalz 11523. —  Reiehenbach und Schubert, Exs. Nr. 54, fur 
Dresden ohne nahere Angaben genannt. —  Maxen, R.

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. —  Plauenscher Grund, P. — 
WeiBer Hirsch, R.

—  —  f. atrovircns (L.) Mass. — Dresden 1842, HR.
—  grandę (Fik.) Arn. —  Dresden 1841, ohne nahere Angaben, HR.

C l a d o n i a c e a e .
Bacomyces roseus Pers. —  Dresdner Heide, Muller C. TI, kraftig und 

reicli fruchlend. —  Auch heute noch in der Heide.
—  rufus (Huds.) Rebent. —  Spitzgrund, S. 1863.

Cladonia: Auch heute noch kommen eine ganze Anzahl Cladonia- 
Arten in der Umgebung Dresdens, vor allem in der Dresdner Heide, 
vor, aher meist sehr zerstrent und vereinzelt, nie in grolłeren Bestanden 
(wie beispielsweise in Nordwestdeutschland oder im Gebirge). Nach- 
weisbar sind heute noch (viele Belege z. B. bei SSR): Cl. sylvativa (L.) 
Hoffm., tenuis Fik., impeoca Hann., papillaria (Ehrh.) Hoffm., Floer- 
keana Fr. (Sommerf.), bacillaris Nyl., macilenta Hoffm., digitata 
Schaer., pleurota Fik., deformis Hoffm., uncialis (L.) Web., furcata 
(Huds.) Sclirad., crisjmla (Ach.) Hot., sąuamosa (Scop.) Hoffm., 
glauca Fik., gracilis (L.) Willd., cornuta (L.) Schaer., degencrans 
(Fik.) Spreng., verticillata Hoffm., pyxidata (L.) Fr., chlorophaea 
(Fik.) Sprgl., fimbriata (L.) Fr., major (Hag.) Sandst., cornutoradiata 
(Coem.) Zopf, coniocraca (Fik.) Wain, ochrochlora Fik., nemoxyna 
(Ach.) Nyl., pityrea (Fik.) Fr., strepsilis (Ach.) Wain., alle in zahl- 
reichen Varietaten und Forrnen, ,aber die meisten nicht mehr so kraftig 
entwickelt, so reichlieh fruelitend und in solehen Mengen wie noch 
zur Zeit S e i d e l s (um 1865). —  Von friiheren Funden sind besonders 
erwahnensweri:
Cladonia rangiferina (L.) W eb. —  Plauenscher Grund, P. —  Dresden, 

wohl aus der Heide, Seidel, schon entwickelt und z. T. reichlieh 
fruelitend! —  Blasewitzer Tannicht, 1862 S.

—  Floerkeana (Fr.) Sommerf. —  Dresdner Heide, Tummelsberg 
(zwischen Klotzselie und der PrieBnitz), Seidel 1866, kraftig 
■und mit groBen Friichten.

—  pleurota Fik. — Dresdner Heide, mit groBen dicken Friichten, 
Nagel 1860, S. 1863— 66.

—. —  var. cerina Nagel. —  Dresdner Heide, gut entwickelte und 
reichlieh fruchtende Exrmplare, Nagel (wohl 1860).

—  deformis (L.) Hoffm. —  Dresdner Heide, Muller Cent. II. — 
ebenda Seidel 1866 schone, kraftige Exemplare.

__ uncialis (L.) Web. —  Plauenscher Grund, P. —  Dresdner Heide,
in ver3chiedenen Formen, reich und gut entwickelt, Seidel.

__ furcata (Huds ) Schrad. —  In mehreren Formen in der Dresdner
Heide (S. 1862) und im Blasewitzer Tannicht (S. 1854), gut 
entwickelt und reichlieh fruchtend.
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—  rangiformis Hoffm. —  Dresdner Heide, Muller Cent. I., Nagel 
(1865). — ebenda, Seidel, hoch und gut fruchtend.

—  tur gida (Ehrh.) Hoffm. —  Dresdner Heide, beim Jagerhaus 
oberhalb der PrieBnitz, R.

—  cariosa (Ach.) Sprgl. —  Dresdner Heide, Sch. —  ebenda Tiiin- 
melsberg, gut entwickelt und reichlieh fruchtend, S.

—  degenerans (Fik.) Sprgl. —  Dresdner Heide, Muller C. II und S., 
hoch und gut fruchtend. —  Blasewitzer Tannicht, S. 1862.

—  cornutoradiata (Coem.)- Zopf. —- Dresdner Heide und Blase
witzer Tannicht, S. 1862.

—  foliacea (,Huds.) Schaer. var. alcicornis (Lightf.) Sohaer. — 
Windberg, P. —  Dresdner Heide, Muller C. II. -— ebenda, 
S. 1861—66, z. T. mit Bechern und Friichten. —  Blasewitzer 
Tannicht, R. —  Tst auch jetzt noeh in Heide und Friedewald 
verbreitet.

Stereocaulon: Auch die St.-Arten soheinen friiher verhaltnismaBig
haufig gewesen zu sein; heute konnte ich keine onelir finden.
Stereocaulon condensatum Hoffm. —  Dresdner Heide, S. 1863.

—  paschale (L.) Hoffm. — Plauenseher Grund, P. —  Dresdner
—  Heide b. Lausa b. Trachau und bei Moritzburg, Muller C. I.
—  tomentosum Fr. —  Angaben von St. paschale von Schubert be- 

ziehen sieli naeli Rabenborst auf tomentosum.
—  coralloidcs Fr. —  Plauenseher Grund, P.
—  pileatum Ach. — Plauenseher Grund, Schmalz 1823. —  Dresdner 

Heide, Reichenb. u. Schubert, Exs. nr. 68.
—- microscopic.iim (Vill.) Frey (St. nanum Aeli., St. quisqiiiliare 

[Leers] Hoffm.) —  Plauenseher Grund, Sch. —  Nach Schade 
noch jetzt im Rabenauer Grund.

U m b i i  i c  a r  i a c  e ae.
Umbilicaria vellea (L.) Frey. —  Tharandt, 1862 S.

-— hirsuta (Ach.) Frey. —  Friedricli-August-Stein b. Hosterwitz, 
Drude 1899. —  Tharandt, 1925, SSR 261.

— cylindrica (L.) Del. —  Plauenseher Grund, P.
—  polyphylla (L.) Baunig. —  Plauenseher Grund, P.

Jetzt sind die nachsten Fundorte dlescr beiden Arten wohl in der
Sachsischen Sohweiz.
Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm. —  Plauenseher Grund, P., Muller 

C. I, S. —  Hainsberg, Drude 1904. —  Friedrich-August-Stein b. 
Hosterwitz, Drude 1899; dort aueh heute noch. —  Tharandt
1925 SSR 263.

A c a r  o s p o r a c. e a e.
Sarcogyne simplex (Dav.) Nyl. —  Dresden, Mauer am Gasthaus „Zum 

Heller“ , Baelimann 1915.

P e r t u s a r i a c e a e .
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. —  Dresdner Heide, 1924 SSR 135. —- 

Tharandt 1925, SSR 136.
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—  leioplaca (Ach.) DC. — An der PrieBnitz und Tharandt, R.
Auch die anderwarts zu 'den gemeinsten Flechten zahlenden Per-

tusarien sind heutzutage in der Dresdner Umgebung se.hr selten ge- 
worden.

L e c a n o r a c e a c .
Die noch heute am weitesten in die Stadt eindringenden Arten 

sind Lecanora (Sect. Placodium) muralis (Sclireb.) Rahh. ( =  PI. saxi- 
colum Kbr.) and L. (Sect. Eulecanora) varia (Ehrh.) Ach., pityrea 
Eriohs. und subfusca (L.) Ach.
Lecanora (Sect. Aspicilia) cinerea (L.) Rohl., — auf Gemauer bei 

Cotta, S. 1863.
Ochrolechia tartarea (L.) Mass., —  an Felsen im Plauenschen Grund, P.

P a r m ę  l i a c e a e .
Parmeliopsis ambigua ( Wul f ) Nyl. —  Die nachsten Fundę erst bei 

Tharandt, 1927 SSR 350.
Parmelia physodes (L.) Ach. —  Um Dresden, Reichenbach und Schu

bert Exs. nr. 65, fruelitend. —  Dresdner Heide, an der Rade- 
berger StraBe, S. 1862, reiehlich fruchtend. —  Heute noch die 
einzige haufigere Laubfleehte der Heide, ab er nieht mehr fruch
tend zu beobachten.

— littata (Sch.) Rolil.. — bei Yolkersdorf, S. 1863.
—  furfuracea (L.) Ach. — Plauenscher Gnuid, P. — In der Heide 

noch heute.
—  conspersa Ach. — Yolkersdorf S. 1863, bis 14 cm Durchmesser, 

reiehlich fruchtend. —  In sparlicheren Exemplaren dort und in 
der weiteren Umgebung Dresdens noch heute.

—  pubescens (L.) Wain. —- Die Angabe (ais Cornicularia lanata) 
von Sch. fur den Plauenschen Grund erscheint mir recht 
zweifelhaft.

— saxatilis (L.) Fr. —  Plauenscher Grund, P. — In der weiteren 
Dresdner Umgebung noeh heute.

—  (juercina (Willd.) Wain. —  Plauenscher Grund, P.
—  acetabulum (Neck.) Dub. —  Dresdner Heide, an der Konigs- 

briicker StraBe, R.
— fuliginosa Nyl. var. laetcvirenx (Flot.) Nyl. - Erst in weiterer 

Umgebung, z. B. SSR 272, 1926 b. Tharandt.
—  caperata (L.) Ach. —  Geniein und fruchtend bei Loschwitz, 

Sch. —  Spitzgrund und Volkersdorf, S. 1863, schone Exemplare 
bis 24 cm Durchmesser, z. T. reiehlich fruchtend. —  Heute wohl 
nicht mehr zu finden.

.— cetrarioides (Del.) Du Rietz. —- Bei Yolkersdorf, 1863 S.
Cetraria glauca (I..) Ach. —  Windberg, P. —  Priefinitztal, Schorler 

1900.
— pinastri (Seop.) Rohl. —  Plauenscher Grund, P. —  Dresdner 

Heide, Sch.
—  islandica (L.) Ach. —  Blasewitzer Tannichł, Muller C. I. — 

ebenda, Sch.
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U s n e a c e a e .
Evcrnia divaricata (L.) Ach. —  Plauenscher Grund, P. —  Dresdner 

Heide, Sch.
—  prunastri (L.) Ach. —  Plauenscher Grund, P. —  Dresdner 

Heide, 1862 S. —  Fand sich friiher in Sachsen aueh fruchtend 
(bei Kdnigebriick, Sch.)

Alectoria jubata (L.) Ach. — Dresdner Heide, S. 1862.
—  sarmentosa Ach. —  Dresdner Heide, Holi 1824.

Cornicularia tenuissima (L.) Zahlbr. —  Bei Blasewitz, S. 1854. —
Heute noch in der weiteren Umgebung, z. B. SSR 416, auch 
in der var. muricaia (Ach.) DT et S., z. B. SSR 140.

Ramalina fraxinea (L.) Ach. — Plauenscher Grund, P.
—  calicaris (L.) Rohl. —  Windberg, P.
—  fastigiata (Liljebl.) Ach. —  Windberg, P. —  GroBer Garten, Sch. 
—- jarinacca (L.) Ach. —  Plauenscher Grund, P. —  LoBnitzgrund

.and Forsthaus Kreiem, 1862 S.
—  pollinaria (Liljebl.) Ach. —• LoBnitzgrund, 1862 S.

Usnca florida (L.) Wigg. —  Plauenscher Grund, P.
—  hirta (L.) Wigg. —- LoBnitzgrund, S. 1862. —  Kreiern, S. 1863.
—  articulata (L.) Hoffm. — Dresdner Heide, S. 1863. —  ebenda, 

R. —  bei Amsdorf, R.
— longissima Ach. —  An der PrieBnitz, Hubner, Nagel, Raben- 

horst. (Nach mundlicher Mitteilung vou Dr. A. Schade, Dresden, 
befinden sich Belegexemplare im Herbar der Naturw. Ges. Isis, 
Bautzen.)

Heute sind die Usneaceen (auBer Cornicularia) aus der naheren 
Umgebung Dresdens vollkomiuen verschwunden.

C a ł o  p l a c a c e a e .
Caloplaca variabilis (Pers.) Miii]. Arg. —  Plauenscher Grund, P.

—  pyracea (Ach.) Th. Fr. —  Auf Mauern in Cotta 1863 S. und 
Yolkersdorf 1863 S.

—  clcgans (Link) Th. Fr. —  bei Mci Gen und im Seifersdorfer Tal, 
Sch. u. R.

—  inurorum (Hoffm.) Th. Fr. — Dresden, oline nahere Angaben, 
HR u. Sch.

T e l o s c h i s t a c e a e .
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. —  Friiher eine der gemeinsten Arten 

(P, Sch, R ), jetzt aus der naheren Umgebung vollig ver- 
schwunden.

Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr. —  „Nach Pursch bei Tha- 
randt auf Baumen“  (Sch.). Falls diese Angabe zutreffend ist, 
ware das Vorkommen dieser Art wohl das nordlichste in 
Deutschland gewesen.
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B u e l l i a c e a e .
Buellia cancscena (Dicka.) DNot. —  Plauenseher Grunu bei Dohlen, P.

—  punctata (Hoffm.) Mass. —  Ostragehege lóóo S.
—  sororia Th. Fr. —  Wahnsdorf, Baehmann 1916.

Rinodina exigua (Ach.) S. Gray. — Im GroBeu Garten, Holi 1824.

P h y s c i a c e a e .
Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe. —  Herb. Sax.: Flor. Dresd. 1872, 

ohne uahere Angaben, det. Schade.
—  caesia (Hoffsm.) Hampe. —  Bei Zschachwitz 1930, SSR 540.
—  tenella Bitter. —  Dresden, Reichenb. u. Schubert Exs. nr. 37.
—  pidverulenta (Sohreb.) Hainpe. —  Plauenseher Grund, P. 

Anaptychia eiliaris (L.) Koerb. —  Dresden, gemein, Sch.; Reichenb.
u. Schubert Exs. nr. 38. —  Moritzburg, Muller C. I. —  Volkers- 
dorf 1863 S. —  Dresdner Heide, hi iterm Heller, sclion ent- 
wickelt, 1863 S.

Schriftenverzeichnis.

1. D r e s d e n  b e t r e f f e n d e  W e r k e.

F i  c i  n u  s,  H., und S c h u b e r t ,  C.: Flora der Gegend um Dresden.
2. Abt., Kryptogamie. Dresden 1823.

H o l i ,  F r.: Beitrag zur Flora v ou Dresden. Flora 1824. VII, 1, Bei- 
lage S. 109.

P u r s c h ,  Fr. T r .: Verzeichnis der im Plauischen Grunde und den 
nachst angi-enzenden Gegendeu wildwaclisenden Pflanzen. 1799. 
(Handschriftl. im Botan. Instit. d. Teehn. Hochsch. Dresden.) 

R a b e n h o r s t ,  L .: Kryptogamenflora von Saehsen, der Ober-Lausitz, 
Thiiringen imd Nordbiihnien .mit Berucksiclitigung der benach- 
barten Lander. 2. Abt., Die Flechten. Leipzig 1870.

S c li m a 1 z , E .: Kryptogamisdie Beitrage zur Flora der Gegend um 
Dresden. —  Flora 1823, VI, 2, S. 566.

2. A r b e i t e n  z u r  F l o r a ,  V e g e t a t i o n  u n d  G e o g r a p h i e
d e r  F l e c h t e n .

d e s A b h a y e s ,  H.: La vegetation lichenirue du Massif Armoricain. 
—  Rennes 1934.

A n d e r s ,  J o 8 .: Im Versch\vinden begriffene und verschwundene 
Flechtenarten in Nordbohmen. — Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1935. 
53, 319.



26 Fritz Mattick

A r n o l d ,  F .: Zur Lichenenflora von Munchen. —  Miinohen 1892.
II, 28 ff.

D e g e l i u s ,  G.: Das ozeanische Element der Strauch- und Laub- 
flechtenflora von Skandinavien. —  Acta Phytogeograph. Suec. VII. 
Uppsala 1935.

H a u g s j i , P. K .: Ober den EinfluB der Stadt Oslo auf die Flechten- 
vegetation der Baume. —  Nyt Mag. f. Naturvidensk. 1930. 68, 1.

H e r r e ,  A .: Our vanishing lichen flora. — Madrońo 1936. 3, 198.
H i l l t n a n n ,  ] . :  Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg, V. —  

Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 1936. 76, 6.
H 0 e g , O. A .: Zur Flechtenflora von Stockliolm. —  Nyt Mag. f. Natur- 

vidensk. 1936. 75, 129.
N y l a n d e r ,  W .: Les lichens du Jardin du Lurcembourg. —  Buli. Soc. 

Bot. France, 1866. 13, 364.
S c h u l z - K o r  t h ,  K .: Die Flechtenvegetation der Mark Brandenburg. 

Repert. spec. nov. regn. veget., Beihefte Bd. 67, 1931.
T o b l e r ,  F r.: Die Wolbecker Flechten-Standorte. Hedwigia 1921. 

63, 7.
V a a r n a , V .: Ober die epiphytisclie Flechtenflora der Stadt Helsinki. 

Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Yanamo 1934. 5, Nr. 6, 32 S.

B e r l i n - D a h l e m ,  den 6. November 1936.



Marokkanische Fremdpflanzen 
im Breslauer Stadthafen.

Von Dr. Kurt M e y e r ,  Breslau.

Mit Tafel XV bis XVIII.

Der Fremdpflanzenforscber legt auBer auf die richtige Bostimmung 
der adventiv auftreteiulen Pflanzen besonderen Wert darauf, Herkunft 
und Einscbleppungswege der Fremdlinge zu ergriinden. Je sieherer 
beides ermittelt wird, um so eindeutiger sind die gefundenen Arten 
in die einzelnen Fremdpflanzeugruppen einzureihen, um bo eher sind 
Riickschliisse mbglich, ob diese oder jene Pflanzenart imstande ist, 
Bicb unter den liiesigen klimatischen Bedingungen fiir dauernd anzu- 
siedeln.

Bei den mit Siidfriichten eingescldeppten Pflanzenarten, den 60- 
genaimten S i i d f r u c b t b e g l e i t e r n ,  sind die Forscbungen bereits 
weit gediehen. Durcli die Untersuchung des Packinaterials der Siid- 
fruchtsendungen in den Jahren 1931 und 1932 konnte ich bei zabl- 
reiclien Arten den Beweis erbringen, daB ibre Einscbleppung tatsaob- 
lich auf diesem Wege erfolgt3). Die damals aufgestellte Artenliste 
ist inzwischen dureb planmaBige Weiterarbeit, insbesondere vou 
O. F i e d l e r  (Leipzig) und K. M u l l e r  (Dornstadt)4) um ein Be- 
tracbtlicbes vermelirt worden. Solche sicher begriindeten Unterlagen 
stehen dem Adventivfloristen fiir andere Fremdpflanzengruppen — ab- 
gesehen von den mit auslandischer W olle eingeschleppten zahlreichen 
Arten, den W o l l b e g l e i t e r n  —  nicht zur Verfugung. Auf Giiter- 
bahnhofen, Hafenanlagen, auf Marktballengelande oder auf den 
Schuttplatzen treten die Fremdlinge oft reclit unyermittelt auf. Hier 
konnen sie den verschiedensten Transporten ihr Dasein verdaukeiJ, 
die an der gleichen Stelle entladen werden. Bei den in der Umgebung 
der Miiblen auskeimenden Arten weiB man wenigBtens, daB es sieli 
um Fremdlinge aus der Gruppe der G e t r e i d e b e g l e i t e r  bzw. 
der Ó l f r u c l i t b e g l e i t e r  liandeln muB, je nachdem, was in den 
Betrieben fiir Samen verarbeitet werden. Da aber die Rohstoffe haufig 
aus verscbiedenen Landem bezo,gen werden, ist und bleibt die Her
kunft der Arten oft ungeklart. So konnte B o n  t e 1) bereits iiber 
100 Arten ais Getreidebegleiter namhaft machen; fiir die Scliweiz 
zalilt P r o b s t 5) iiber 300 Arten auf, die er in diese Gruppe stellt
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(darunter 95 Leguminosen, 42 Graser, 41 Cruciferen, 22 Umbelliferen 
uiid 59 Compositen). Von letzteren erwałmt er zwar ausdriicklich, 
dali das von der Malzfabrik und Hafermuhle Solothurn verarbeitete 
Getreide (Hafer und Gerste) u. a. auch aus Marokko stamine. Eine 
Trennung der Unkrauter nach den Herkunftslandern war ihm aber 
bei den vielfachen Bezugsquellen der Fabrik niclit moglich. Ebenso 
konnte D. N. C h r i s t i a n  s e n 2) von den von ihm bei Altona ge- 
fundenen Getreideunkrautem lediglicli angeben, daB sie aus Reini- 
gungsruckstanden der Hederichscben Miihle herriihren, die ineist 
Gerste aus den Mitlelmeerlandern yerarbeite und vielfacli unglaublich 
verunreinigt sei.

Fiir die auf den Feldern selbst auskeimenden S a a t b e g l e i t e r  
— wie ich die mit Saatgut aufwachsenden Begleitpflanzen allgemein 
nenuen mochte —■ besteheu Herkunftsschwierigkeiten meist nicbt. Sie 
spielen in der Praxis eine wichtige Rolle ais Belege fiir die landwirt- 
schaftliehen Samenpriifstellen bei Aussaat auslandischen Saatgutes. 
Algerisch-marokkanisclien Ursprungs waren zweifellos Unkrauter, die 
1915/16 unter angebautem Mittelmeerhafer (Avena byzantina) im 
Bundner Oberland beobachtet wurden. Von diesen hat T h e 11 u n g 7) 
die wichtigsten Arten veroffentlicht. Nur wenige davon fehlen in der 
weiter unten fol gen den Aufstellung.

Bei so sparlichem Scbrifttuin iiber die aus Marokko bei uns ein- 
geschleppten Pflanzen ist sicherlicb jeder Beitrag, der unsere Kennt- 
nisse dariiber erweitert, willkommen. Eineii neuen, im Grunde recht 
einfachen Weg, ging J o h a n n e s  S p e t h m a n n  (Seeiniihlen), der 
die Abgiinge seines Muhlenbetriebes getrennt nach den einzelnen Pro- 
yenienzen aussate und damit beachtliche Ergebnisse zeitigen konnte. 
Neben Abfallen von marokkanischer Gerste hat er u. a. auch solche 
marokkanischer Kanariensaat ausgesat und gegen 140 verschiedene 
Pflanzen erzogen, die Oberpostrat S c h e u e r r n a n n  mit gewohnter 
Griindlichkeit iiberpriift hat, so daB Zweifel an dereń Identitat nicht 
zu erhcben sind. Seine Aufzeichnungen stellte er mir in uneigen- 
niitziger Weise zur Verfugung, wofiir ich ihm hesonderen Dank 
schuldig bin. Es ist mir dadurch moglich geworden, seine Befunde 
den Funden im B r e s l a u e r  S t a d t h a f e n  gegenhberzustellen, 
dereń Herkunft ebenso einwandfreier Art ist. Hier wurden auf einem 
nur wenige Quadratmcter groBen Ruderalstiick die Reinigungsruck- 
stande marolckaniseher Gerste abgelagert, was durch genaue Nach- 
forschungen bei den beteiligten Stellen ermittelt werden konnte. Eine 
Gegeniiberstellung der Breslauer adventiven Fundę mit dem in See- 
misblen ausgesaten Materiał muB notgedrungen fiir Breslau eine ge- 
ringere Artenzahl ergeben, da bei der dichten Lagerung der Riick- 
stande nur die oberste Schicht der Samen keimfaliig bleiben konnte. 
Dennoch ergab in zweijahriger Beobachtungszeit die Fremdpflanzen- 
liste 33 Arten ohne die ausgesprochenen Kulturpflanzen des nord- 
afrikanisclien Kiistengebietes. Von diesen 33 fehlen auBerdem inehrere 
in der Listę aus Seemiihlen.
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Auf die etwas abgelegene Stelle im Breslauer Stadthafen wurde 
E. S c li a 1 o w im Herbst 1935 aufmerksam, da hier ein dicliter Be- 
stand von Mais aufgegangen war. Nur am Rande des mit Kieselstein- 
chen uiul rotgelben Erdkliimpchen bedeckten Haufens, der auOerdem 
zahlreiche halbverrottete M e d i c a g o  - Friichte enthielt, hatte sieli ein 
sclimaler Griinstroifen entwickelt. Von M e d i c a g o-Arten setzten zur 
Fruchtreife an: M. hispida, rigidula und arabica, letztere nur ver- 
einzelt auftreteud. Mehrfach waren, vorhanden: Cicer arietinum, 
Astragalus baeticus mit fast reifen Friichten, vereinzelt Melilotus sul- 
catus, Vicia benghalensis, Lathyrus Cicera, L. Ochrus, L. Aphaca, von 
Kompositen: Rhagadiolus stellatus und T rago pogoń glaber. Nach Ent- 
femen der Maisstengel, die durch ibre Beschattung ein Aufkommen 
anderer Pflanzen auf dem groBten Teile der Miillstelle verbindert 
batten, entwickelten sich im Spatherbst nur noch mehrere Keimlinge 
der Dattelpalme.

Im Fruhjahr 1936 wurde die Beobachtung der Miillstelle wieder 
aufgenommen und in kurzeń Zeitabstanden bis in den Spatherbst 
hinein fortgesetzt. Zu Beginn der Vegetationszeit la gen noch Hunderte 
von Medimgo-Fruclilen fast verrottet an der Oberflache. Ibre Samen 
waren zum Teil noch vollstandig frisch. In der Hauptsache ent
wickelten sich diesmal: Papaver Rhocas, Carduns acanthoides, Galium 
tricorne und Apera spica Venti. Die mastigen Exemplare des Carduus 
wurden im Mai entfemt, da sie die zarteren Fremdlinge vollig unter- 
driickt batten; diese keimten nun in rascher Folgę ans. Im Jimi war 
der Hohepunkt der Fremdpflanzenflora erreicht. Besonders auffallig 
waren die zahlreichen Stiicke von Anaeyclus-Arten, am haufigsten 
A. officinarum mit den unterseits rotlich-weiB gestreiften Randbliiten, 
mehrfach A. radiatus mit gelben Zungenbliiten und vereinzelt A. valen- 
linus ssp. dissimilis, bei dem die Strahlenbliiten feblen. Aucb Vaccaria 
pyramidata, Astragalus baeticus, Cichorium pumilum und Centaurea 
diluta waren haufig vertreten, letztere eine typische nordafrikanische 
Advenlive, die nur selten auftritt. Die uberall sich entwickeliulen 
Mcdicago-Vnanzen gehorten fast durcliweg zu M. hispida f. denticulata. 
Von dieser Art kam sogar im Herbst bei dem feuchten Wetter eine 
zweite, bedeutend kraftigere Generation zur Entwicklung. Der sparrige 
Rhagadiolus trat mehrfach auf, ebenso in zarten Stiicken Tragopogon 
glaber. Spater uberwueberte Galium tricorne zusammen mit mehreren 
Wickenarten den ganzen Bestand, auf dem die iibrigen, in der unten 
aufgefiihrten Tabelle angegebenen Arten nur in der Einzahl oder in 
wenigen Stiicken auskeimten. Besonders bemerkenswert war da® Er- 
sclieinen zweier kleinen Pflanzchcn von Asteriscus aąuaticus, der biB- 
ber nur im Rheinland ganz vereinzelt auftrat und von einem Exemplar 
von Centaurea Lippii. L. ( — Amberboa Lippii DC =  Volutarella Cass.). 
Diese an Serratula erinnemde Flockenblunie ist in Algerien, Marokko 
und Spanien beheimatet und ,m. W. bislier nur gelegentlich in bota- 
niscłien Garten gezogen worden, dagegen noch nicht adventiv in 
Deutscliland verzeicbnet. Die mit C. Lippii nahe verwandte C. muri-
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rata L. ( =  Amberboa muricatn DC) wurde von S p e t h m a u n  (See- 
miihlen) aus Vcrunreinigungen marokkaniseher Kanariensaat gezogen.

Im Hochsommer sine: der P 0 a n z en b est a u (1 Btark zuriick. Arten 
des Ódlandes wanderten aus der Nachbarschaft ein, wie Bcrtero in- 
cana und Sysimbrium Sinapistrum, so dali im nachsten Jahre die 
typiscbe Fremdpfianzenstruktur, falls sie iiberhaupt nocli auftritt, an 
Menge und Artenzali] liinter den einheimisclien Gewachsen zuriick- 
treten diirfte.

In der folgenden Listę sind ausgesproehene Kulturpfianzeii nieht 
mit aufgcfiihrt. So erzog S p e t h m a n n  (Secmiihlen) aus Kanarien
saat: Rispenhirse, Hafer, Roggen, Weizeu, Gerste, Futterriiben, Schlaf- 
mohn, Raps, Riibsen, Linse, Saatwicke, Lein, Kunimel, aus Gersten- 
riickstanden: Kaffectragant und Lein. An der Fremdpflanzenstelle im 
Breslauer Stadtbafen waren ausgekeimt: im ersten Jahre: Mais, mehr- 
fach: Kichererbse (Cicer arietinum) und Kaffeetragant (Astragalus 
baetieus), im zweiten Jahre nur letzterer in zahlreicben Exemplaren. 
Im einzelnen wurden beobachtet:

cult. in Seemiihlen adventiv in Breslau 
aus ReinigunRsriickstanden von

K a n a r ie n s a a t G e rs te G e rs te

Andropopon Halcpensis (L.) Brot. - + — -
Phalaris paradoxn L. f. praemorsa C. et D. + — —
Phleum subulatum A. et G. - . + — —
Anthoxanthum aristatum Boiss. . . . + — —
Apera spica venti (L.) P B ..................... — — +
Arena sterilis L..................... . . . . + — —
Arena sterilis var. macrocarpa Briq. . . — + —
Koelcria phleoides (Vill.) Pers. — + —
Cynosurus echinatus L............................ — —
Vulpia myuros (L.) Gmel. . . . + — —
llromus sterilis L....................................... + — —
Bromus arrensis L.................................... + — —
Bromus arrensis var. relutinus A. et G. + — —
Bromus rillosus Forsk. (B. maximus Desf.) — + —
Brachy podium distachyon (L.) R. etSch. + — —
Agropyrum elongatum PB. . . . . . .
Triticum triunciale (L.) Rasp.

+ — -—

(Aegilops triuncialis L.) . . . 
Triticum cylindricum (Host) Ces. Pass.

— + —

et Cih.f Aegilops cylindrica Host) . + — —
Triticum turgidum Alef. f. buccale Alef. + + —
Aegilops ligustica A. et G....................... + — —
Lolium temulcntum L.........................
Lolium temulentum var. macrochaeton

+ — -

A. Br. .................................... + — —
Lolium multiflorum Lain. + — —
Hordeum maritimum With..................... + — —
Elymus caput Medusae L........................ + — —



Emex spinosa Campd..............................  —  +
Agrostemma Githago L .............................  +  —
Silene muscipula L . ................................ +  —
Silene venosa Asch.................................... —. +
Paccar ia pyramidala Med...................  +  —
Adonis aesiiitalis L.................................... -|- —
Ranunculus arvensis L.............................  4- __
Papaver Rhoeas L..................................... 4 . 4 .
Papaver hybridum L................................  4- +
Papavcr setigenun DC. . . +  -f
Glaucium corniculatum (L.) Crtz. . . . —  +
Roemeria hybrida (L.) DC.......................  —  +
Biscutella auriculata L............................  —  4-
Lepidium campestre L. - . . . 4- —
Carrichtera annua P r a n t l .................... —  4-
Myagrum perfoliatum L ..........................  +  —
Eruca resicaria (L.) Cav.............................  —  4-
Sinapis arrensis L....................................  +  —
Sinapis var. orientalis K. et Z...................  +  —
Sinapis alba L............................................ +  —-
Vogelia apiculala Vierh..........................  +  —
Rapistrum rugosum (L.) Ali. ssp. ru-

gosum Thell........................................ —  +
Rapistrum rugosum f. rcnosum (Pers.)

DC......................................................... +  —
Rapistrum rugosum ssp. Orientale

Rouy et F............................................ +  —
Camclina sativa (L.) Crtz........................  +  —
Erysimum repandum L............................ +  —
Conringia orientalis (L.) Andrz. . - -
Conringia var. laziflora O. E. Schulz . —  +
Alyssum rampestre L ................................ +  -—
Sanguisorba minor Scop..........................  +  —
Lupinus angustifolius L..........................  —  —
Melilotus offieinalis Lam........................  +  —
Melilotus sulcatus Desf.............................  —  "ł~
Trigonella foenum Graecum L.................  —  +
Trigonella coerulea (L.) Ser. ssp. sativa

Thell. . .................... ...  . . . +  —
Medicago globosa Presl............................... —  +
Medicago eiliaris (L.) Krooker . —  +
Medicago rigidula (L.) Desr...................  —  +
Medicago hispida Gaertn. var. denti-

culata (Willd.) Bum. . . . .  —  +
Medicago hispida Gaertn. var. apicu-

lata (Willd.) Bum ..................................—  —
Medicago arabica (L.) Huds.....................  —  —
Trifolium glomeratum L.......................... —  +

Marokkanische Fremdpflanzen im tireslauer Stadthafen.
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Trifolium angustifolium L. . + + —
Trifolium echinatum Bieb.................. - + — —
Trifolium subtcrraneuim L...................... + — —
Lotus Tetragonolohus L . ........................ — + —
Astragalus crucialus Lam........................ — + —
Astragalus hamosus L................................ — + —
Scorpiurus subuillosus L.......................... — + —
Scorpiurus muricatus L. ssp. sulcatus 

Thell..................................................... +
Coronilla scorpioides (L.) Koch . . • + + —
Onobrychis Crista gaili (Murr) Lam. . — + —
Vicia tetrasperma (L.) Moench + — —
Vicia Benghalensis L................ ' . . . . — — +
Vicia lutea L.............................................. + + —
Vicia dąsy car pa Ten................................. + — —
Vicia peregrina L. . . — + —
Vicia angustifolia L.................................. — + —
Vicia notata Gilib.................................... + + —
Vicia pannonica Crtz............................... — — +
Vicia pannonica var. purpurascens

(DC.) S e r . ................................... _ . +
Lathyrus Ochrus (L.) DC. — + +
Lathyrus Cicera L.................................... — + +
Lathyrus Clymenum L. ssp. cu-Clyme- 

num Briq.................................. + __
Lathyrus Clymenum ssp. articulatus Briq. — + —
Lathyrus Aphaca L. . - . . . . + + +
Lathyrus inconspicuus L.  ................ + + —
Geranium columbinum L.  - + — —

Malra Nicaeensis Al i ................................ + —

Scandix pccten Deneris L........................ + + —
Torilis leptophylla (L.) Rclib................ + + —
Torilis nodnsa (L.) Gaertn..................... + + —
Caucalis daucoides L................................ — — +
Conium maculatum L.............................. + — —
Bupleurum rotundifolium L.................. + + —
Bupleurum lancifolium Hornem. - — + +
Bupleurum Odontites L............................ + — —
Ridnlfia segetum (L.) Moris . + + —
Coriandrum satiyum L.................... — + —
Bifora testiculata (L.) DC. ■ — + —

Bifora radians M. B.................................. — — +
Cuminurn Cyminum Schreb.................... — + —
Anagallis coerulea Schreb.................... + — +
Convolvulus aryensis L............................ + — —
Asperugo procumbens L...................... - + — —
Asperula aryensis L. . ........................ + + —

Lappula myosotis M o e n ch .................... — — +
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Lithospermum arvense L......................... + — —
Anchusa officinalis L................................ + — —
Galcopsis Ladanum L. . . . . . . + — —

+ —
Linaria triphylla (Jaqu.) Hal. . — + —

Crucianella angustifolia L...................... + + —
Sherardia arvensis L . ............................ + — __
Galium tricorne S t o k e s ................ + __ +
Galium Aparine L................................. + — __
Cephalaria Syriaca (L.) Schrad. . . + — —

Asteriscus aąuaticus (L ) Less. . — — +
Anthemis arvensis L. . . . . + — __
Anthemis cotula L.................................... + — __
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. • . — + —
Anacyclus radiatus Lois. .................... — — +
Anacyclus officinarum Hayne . . . • — — 4-
Anacyclus valentinus L. ssp. dissimilis 

(Pomel) Thell. ................ __ __ +
Matricaria inodora L................................ + — —
Chrysanthemum coronarium L.............. —- + —
Calendula arrensis L................................ — + —

Carduus acanlhoides L. .................... — — +
Xeranthemum cylindriacum. Sibth et Sm. + — —
Silybum Marianum (L.) Gaertn. . . + — —

Scolymus hispanicus L............................. — — +
Centaurea diffusa Lam............................ + — —
Centaurea solstitialis L. + — —

Centaurea Cyanus L . ............................ + — —
Centaurea diluta Ait.................... .... . — — 4~
Centaurea eriophora L . ........................ — + —
Centaurea Lippii L . ................................ — — +
Centaurea muricata DC. . . . . + — —
Cichorum pumilum Jaqu........................ — + +
Rhagadiolus stellatus Gaertn. . . + + +
Hedypnois cretica (L.) Willd. — + +
Thrincia hirta R o th ................................ — + —
Picris echioides L...................................... + — —
Picris echioides var. crepidiformis Thell. — + —

Picris Sprengeriana (L.) Poir................ + — —

Tragopogon glaber Benth. et ITock. . . + + +
Crepis Nicaeensis Balb............................ — + —

Der groBere Teil der erzogenen und beobachteten Pflanzen ist ais 
Siidfruchtbegleiter bekannt und bat ais solcbe in die Literatur Eingang 
gefunden. Viele von ihnen sind naeh MaBgabe obiger Aufstellung aucłi 
in die Listę der nordafrikanischen Getreidebegleiter oder der Vogel- 
futterpflanzen aufzunebmeu. Fiir die Herkunftsbestimmung beider 
Saaten diirfte die Aufzahlung gleichfalls einen Anhalt bieten.
Fedde, Repertorium, Beiheft XC1 3
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Fr. Jonas und W. Benrath:

6000 Jahre Getreidebau in Nordwest- 
deutschland.

Die Auswertung eines Bodenprofils ais Kulturdokument.
(mit Tafel XII-XIV)

Aus dem Moorforschungsinstitut der Deutschen ForschungsgemeinBchaft
Berlin.

Eine tjberraschung bracbte die Datierung des Sohlenpflugs von 
W a l i e  (Ostfriesland), friiher aucłi Pflug von Georgsfeld genaimt, in- 
sofern, ais die obere Altersgrenze des Getreidebaus dadurch wosentlicb 
heraufgesetzt werden muBte. Urgescbicblliche Pflugfunde, die in 
Europa aus Schweden bekannt geworden waren, reichten bis hochstene 
2000 v. d. Ztw. zuriick. Dazu komrat, daB es sich um primitivere 
Grabstockpfliige bandelte, so daB das Vorhandensein eines weit alteren 
und dazu bober entwiekelten Pfluges wohl AnlaB zu Bedenken bin- 
sichtlicli seiner Datierung geben konnte. Gliicklicherweise waren die 
Fundumstande durch Lelirer K e t t l e r i n  Georgsfeld so weit geBichert, 
daB eiue pollenanalytiscbe Datierung gegeben werden konnte. 
H. S c h m i t z ,  der das Profil der Fundstelle untersuchte, glaubte, 
eine Alterssdiatzung in vorsichtiger Weise mit 3000 bis 4000 v. d. Ztw. 
angeben zu konnen.

Der Pflug lag mit seiner Oberkante in 135 cm Tiefe; er reichte 
bis auf den Sanduntergrund in 160 cm unter der Oberflache herab. 
Die Zeiclinung bei S c h m i t z  gibt die Schichten von 140 bis 160 cm 
ais Fundhorizont an. Damit reieht dieaer Horizont bis in den spat- 
borealen Haselgipfel herab, der nacb demRiclitprofil von J o a c h i m s -  
t b a l  (1936) der Zeit uin 6000 v. d. Ztw. entspricht. Es ware ver- 
kehrt, die Datierung des Pfluges nacb diesem unteren Horizont vor- 
zunelimen. Seine gute Erbaltung sclilieBt das vollstandig aus, da sonst 
der Pflug bis etwa 3000 v. d. Ztw. an der Luft gestanden haben miiBte. 
Die Oberkante der Fundschieht liegt in einem Spektrum, das auf 
Grund der A fnirs-Depreesion und des zweiten Eicbenmiscbwaldgipfels 
—• gleichzeitig beginnen Fagus und Carpinus mit niedrigeren Werten 
re^ebnaBi"- aufzutreten —  mit 3000 v. d. Ztw. sicber datiert werden

3*
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kann. Das Torfwachstum (alterer Hoclimoortorf!) betrug in dieser 
Zeit nur 25 cm! Da die Schichten oberhalb des erwahnten Horizontes 
(3000 v. d. Ztw.) ungestort waren, muB der Pflug ungefahr zu dieser 
Zeit durcb irgendeine Ursacbe ins Moor gebraeht worden sein. Man 
konnte nacb Analogie von bronzezeitlichen Depotfunden in Mooren, 
die ais Opfergaben fiir Wasser- oder Sumpfgottheiten erklart wurden, 
zu der Theorie greifen, daB der Pflug aus alinlicher Ursache ins Moor 
gelegt wurde; besonders, weil wir um 3000 einen ausgesprochenen 
Vemassungsanstieg in Nordeuropa einschlieBlich Norddeutschlands 
kennen (Unters. J o n a s ,  G r a n l u n d ,  s. d. Riobtprofil Joachims- 
thal 1936).

Wir haben dieses Beispiel deshalb erwahnt, um zu zeigen, wie 
schwierig die Datienmg von urgeschichtlieben Funden in Mooren ist; 
nocb schwieriger ist eine Zeitbestimmung auf Grund von kleinen 
Torfresten an Fundgegenstiinden, die naturlicli aus allen moglichen 
Horizonten des Moores stammen konnen. Vor diesen Versuclien kann 
nicht energisch genug gewamt werden.

Der alteste Getreideban in Europa wird durch diese Datierung 
des Pfluges von Walie nicht erfaBt, zumal aus mittelsteinzeitlichen 
Funden Nordeuronas vereinzelt Getreidekomreste bekannt wurden. 
Nacb W  e r t b deckt sich die Grenze des Getreideanbougebietes in 
Europa in der jiingeren Steinzeit mit der 5°-Januarisotherme; sie fallt 
nacb demselben Verfasser ziemlicb mit dem Hauptausbreitungsgebiet 
von Qucrcus robur zusammen. Nordostlicb dieser Grenze wohnten zu 
jener Zeit eurasiatische Jagervolker, die keinen Ackerbau kannten.

Fiir die Beurteilung der Urgetreidearten ist die Untersucbiuig vnn 
Getreideresten der Siedlungen, wie sie R e i n e r t h  ausfiihren lieB, 
von groBer Bedeutung. Es handelt sich bekanntlich um mehrere 
Weizen- und Gerstearten, die bereits in der Jiingeren Steinzeit und 
in der Bronzezeit in Europa angebaut worden sind. So fanden wir 
z. B. in einer bronzezeitlichen Schicbt eines Moores aus dem E n n s -  
Tal (Oberosterreich) eine ganze Lagę von Gerstenkornem ( Hordeum 
distichum). Diese mehr zufalligen Fmide geben uns z war einen ge- 
wissen Anbalt fiir Getreidebaugebiete, konnen uns aber leider iiber 
die urgeschichtliehen Acker und dereń Ausdebnung nicbts Genaueres 
aussagen.

In diesem Zusammenbang kann die Untersucbung eines Boden- 
profils aus Nordweetdeutscbland einen wesentlichen Fortschritt be- 
deuten.

Dieses Profil wurde im Sommer 1936 in der Gemarkung E s c h e 
an -der Vechte von unserem Mitarbeiter A. B u d d ę n b e r g  ent- 
nommen; diesem verdanken wir auch die naohfolgenden Angaben 
iiber die Vegetation.

Die Untersuchung erfolgt im Rahmen der Ortstein-Bleicbsand- 
Untersuchung des Moorforschungsinstituts der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft Berlin.
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Fiir idie Datierung der einzelnen Schichten dicseg Profils ist die 
Beriicksicliligung der Vegetationsverhaltnisse des Fundplatzes und 
seiner Umgebung sowie die Kenntnis der postglazialen Waldentwick- 
lung der Umgebung erforderlich. Die rezenten Vegetationsverhaltnisse 
spiegeln sieli gut im Oberflachenspektruni unseres Profils wieder; 
dieses zeigt:

34% Pinus 27% Ericales, davon
14% Betula 3%  Vaccinium
12% Alnus 3%  Empetrum
28% Quercus 21% Calluna

1%  Car pinus 9%  Cyperaceae
9%  Fagus 2%  Stellaria
2%  Ile:t 2%  Alisma
2%  Corylus 1% Succisa
6%  Myrica 4%  sonstige Krauter
3%  Salix 6%  Lycopoclium, inunclatum

135% Secale-Typ 6%  Sphagnum
6%Centaurea 16% Hypnum

Die 9%  Faguspollen stammen von vier Buclien, von denen die 
machtigste in unmittelbarer Nahe der Profilentnałunestelle vor zelm 
Jahren gefallt wurde. Die Profilentnahmestelle selbst liegt am FuBe 
eines kleinen Hiigels mimittelbar am Wege, der von der LandstraBe 
zum Hof Winkelmann-Esclie fiilirt.

Der Hiigel ist mit Eichengcstriipp, Birken, Stechpaline, Eberesche, 
Tiipfelfarn, Grasem, Flechten und Brombeeren bestanden. 1934 wurde 
beim teilweisen Abfaliren des Hiigels, 30 m nordlicli der Entnahme- 
Stelle eine „Um e“ mit drei llenkeln und gut erhaltenen Rnochen- 
Brandresten“  gefunden. Sie war nacb Angabe des Bauem Winkel- 
inami etwas in die Ortssteinschicht eingetieft. Nacb einigen gut er- 
haltenen Bruchstiicken geliort sie der friilien Eisenzeit an und diirfte 
dem Spektrum in 126 cm Tiefe entsprechen (siehe Pollendiagramin =  
500 v. d. Ztw.). Li dieseni Spektrum gehen sowohl die Heide-, wie die 
Eichenwerte voriibergehend zuriick, ein Vorgang, der auf starkę lokale 
Holznutzung (Leiclienfeuer) imd Abdecken der umliegenden Heide 
durcb die Bestatter zuriickzufiiliren ist. Die Umen wurden also 34 cm 
tief in diesen Heideboden beigesetzt. Siidlicb und westlich der Ent- 
nahniestelle liegt eine Niederung, in der sieli heute diesen beftnden, 
vor hundert Jahren aber noch stellenweise Torf gebaggert wurde. 
Hier koimten sich bis kurz vor der Gegenwart Myrica gale und Salix 
lialten.

Lycopoclium inunclatum hat gegenwartig noch in der Nalie (70bzw. 
200ni ostlich) zwei kleine Bestiinde in feuchten Sandkuhlen. Vaccinium 
vitis idaea ist in der Nahe erloschen, doch finden sich noch 1250 m 
nordwestlich ansehnliche Bestande. Dagegen ist eine Empetrum- 
Calluna-Heide noch in einem kleinen Rest etwa 50 Meter ostlich er- 
halten, ebenso finden sich dort noch einige kiimmerliche Wacholder
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(vier Exemplare). Unmittelbar westlich und siidlich der Profilent- 
nahmeslelle beginnt der Acker (Esch).

Wie aus der beigegebenen Kartę ersichtlicli ist, liegt das Profil A 
zwisclien zwei Esclien innerhalb eines Eichenwaldchens, das zum Hof 
Winkelmaim gehort. Dieser Hof nimnit eine nach Siidwesten vor- 
springende Nase des eiszeitlichen Vechtetalrandes ein. Das Ufer dieses 
zeitlichen FluBbettes bildet zugleich die Grenze zwisclien den Wiesen 
der Niederung und des Heidefeldes.

Das Profil B liegt 1800 m vom Profil A entfemt, und zwar an 
einer Stelle, wo der Feldgiirtel bis auf 500 ni Breite eingeengt ist.

Aus dem in Frage kominenden Gebiete, das in unmittelbarer 
Nalie der deutsclien Reichsgrenze gegen die Niederlande liegt, eind 
eine Reihe Untersuchungen von F l o r s c h u t z ,  W a s s i n k  und 
H. K o c  li vorlianden. Die untersuchten Moore liegen siidwestlich und 
westlich (Vriezenveen), nordlich (Zwarte Meer und Roswinkel) und 
sudostlich (Syen Fenn) der Profil-Entnahmestelle dieser Arbeit, und 
zwar in 15 bis 20 km Abstand. Das Profil von S y e n  V e n n  scheidet 
desbalb aus der Beurteilmig des Profils Esche zum groBten Teil aus, 
weil es sich an das groBe Bentheimer Waldgebiet anlehnt und infolge- 
dessen eine andere Waldentwicklung ais die iibrigen Profile zeigt. 
Immerhiu ist zu Beginn des friihatlantischen Eichenanstieges bis auf 
39% eine Lindenphase mit 6%  vorhanden. Diese folgt unmittelbar 
dem borealen Kiefemstadium, und zwar nimmt die Kiefer von 69 
auf 5%  ab, wahrend die Erie von 21 auf 40 ansteigt. Der Unter- 
scliied des Profils Syen Venn gegen die iibrigen nordwestdeutschen 
Profile besteht hauptsaclilich darin, daB schon unmittelbar nach dem 
zweiten Eichengipfel, also seit 3000 v. d. Ztw., eine kraftige Buchen- 
ausbreitung stattfindet, welche die Buche auf Werte iiber 10% bringt.

Die Profile aus dem umfangreichen Moorgebiet des Vriezenveens, 
das sieli mimittelbar westlich der Reichsgrenze in 20 km Siid-Nord- 
Erstreckung bis zur Vechte liinzieht, spiegeln sehr gut die lokalen 
Waldbestande an den Randem dieser Moore wieder. F l o r s c h u t z  
und W a s s i n k  haben das mittels der Untersuchung eines Linien- 
profiles in Nord-łSiid-Richtung dargetan. Nicht allein die Corylus- 
Werte sehwanken sehr (an einer Stelle —  Bruine haar—  wurden maxi- 
mal 240% Corylus gezahlt), sondem sogar die Laubwaldwerte sind 
groBercin Wechsel unterworfen, der nicht allein aus der verschieden 
starken lokalen Beteiligung von Alnus, Betula und Pinus erklarbar 
ist. Wahrend die Fagns-Kurve in den meisten Profilen ganz in Eber- 
einstimmung mit den iibrigen nordwestdeutschen Gebieten zwischen 
2000 und 1000 v. d. Ztw. beginnt, nimmt sie in einem Profile aus dem 
Vriezenveen —  Boercndijk —  schon um 3000 v. d. Ztw. ihren Anfang. 
Dieses Profil liegt am weitesten nordlich an der Vechte und F l o r -  
8 c li ii t z weist ausdriicklich auf das friihe Erscheinen der Rotbuclie 
an dieser Stelle hin, indem er aunimmt, daB „Fagus sich im Atlanti- 
kum auf den nahen Sandboden ansiedelte, so daB sie anfangs nur 
in den Randpartien des Moores ais Pollenspender bemerkbar wurde“ .
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tjber das Verhalten der Buche in Norddeutschland verweisen wir auf 
die Arbedt iiber das Richtprofil Joachimsthal (1936).

Die Profile aus dem nordlich anschlieBenden Hochmoorgebiet des 
Bourtanger Moores besitzen insofern Ubereinstimmung, ais uberall 
die F«gus-Kurve sehr niedrig (10% Durchsclinitt) bleibt imd auch 
relativ spat einsetzt; der Corylus-Sturz ist bereits beendet, Linde und 
Ulme sind schon ausgeschieden. Der Beginn des Corylus-Sturzes 
koiuite durch einen bronzezeitliclien Depot-Fund auf 1400 v. d. Ztw. 
nach v a n  G i f f e n  festgelegt werden. Das Profil von Roswinkel ist 
deslialb bemerkenswert, weil an seiner Basis ein ausgesprochenes 
Lindenmaximum mit 68% vorhanden ist, das von dem Unlersucher 
auf einen lokalen Lindenbestand zuruckgefiihrt wird.

Dieses Lindenmaximum liegt im ersten Anstieg der Alnus-Kurve, 
und zwar genau in der Mitte zwischen dem ersten Erlengipfel und 
dem borealen Kieferu-Haselgipfel. Da letzterer das Lnde des Boreals 
bedeutet, gelidrt dieser Lindengipfel sclion ms Friihatlantikum. Er 
kann nach dem Ricbtprofil von Joachimsthal auf genau 5500 v. d. Ztw. 
datiert werden. Wir gehen also nicbt fehl, die Lindengipfel am 
Grunde der beiden Esclier-Profile auf ebenfalls 5500 v. d. Ztw. zu 
datieren.

G e o g r a p h i s c h e  L a g ę  u n d  S t r a t i g r a p b i e  
de s  P r o f i l s  E s c b e .

Aus der beigegebenen Kartę gelil die Lagę der Entnahmestellen 
der beiden Profile hervor. Wie uberall in nordwestdeutschen Ursied- 
lungsgebieten finden wir in Escbe eine Zonierung von Ackerflureu, 
Wiesen, Heiden, Waldem und Mooren. In dem untersucliten Gebiete 
ist diese Zomerung so entwickelt, dab von Westen nacli Osten folgende 
Zonen vorliegen: l '/2  km westlicb des Profils liegt das scbmale Vechte- 
tal und an seinen Randem bezw. Buchten feuclite Wiesen mit Erlen- 
bestanden. Darauf folgen nach Osten, mehr oder weniger weit vom 
Flusse entfernt, die Escbe. Zwischen diesen in der untersucliten Ge- 
markiuig unregelmaBig verteilten Ackerfluren liegen die Einzelhofe 
an die Escbe angelehnt, und zwar so, daB sie mit iliren Garten und 
Baumkampen nicbt in die Esche huieingreifen. In der naclisten Zonę 
ostłich der Siedlmig schlieBl sich dann der Heidegiirtel an (Feld), 
der durchschnittlicb 1 km breit ist. Ihn durcliziehen die alten Schaf- 
triften und Torfwege, wahrend er im iibrigen frei ist von Siedlungen. 
Seine intensive Nutzimg zur Heideplaggengewimiung bat die gewaltige 
Ausdehnung von Diinengebieten innerhalb des Heidegiirtels zur Folgę 
gebabt; allerdings nur dort, wo der Heidegiirtel sich iiber hoher ge- 
legene trockene Gebiete erstreckt.

Ostlich folgt auf den Heidegiirtel der Moorgiirtel, und 
zwar finden sich, wie im Falle Esche, so auch vielfach an- 
derswo in der Nahe zunachst Heidemoore, die im Gegensatz
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zu den welter entfemten Hochinooren ebenfalls intensive 
Nutzung aufweisen. Vielfach sind diese Heideinoore von den 
Hochinooren durch Diinenziige alterer Entstehung ( =  Tangen), so 
aucli bei Esche, getrennt. Im Heidemoorgiirtel Esclie liegt das 
„Schwarze Fenn“ , (lessen Flacheninlialt ungefalir I /2 qkm betragt. 
Nordlich desseiben befinden sich heute ausgedehnte Kiefemkulturen, 
die zur Festlegung der Diinen angelegt wnrden. ICleinere Kiefem- 
bestande 6ind auBerdem westlich des Scliwarzen Yenns vorlianden, 
und im iibrigen fehlen Kiefem der Umgebung so gut wie ganz. Das- 
selbe gilt fiir Laubwalder. Die Laubwaldpollen der rezenten wie sub- 
rezenten Schichten des Profils Esche entstanimen also den kleinen 
Waldclien, die bei jedem Hofe vorlianden sind; im iibrigen befindet 
sich westlich der Siedlung Esche das umfangreiche Heidegebiet der 
Hiigel von Wilsum und Uelsen mit einem Durclimesser von 6 bis 
12 km. Die Kurven der Waldbaume spiegeln also getreu die lokale 
Entwicklung innerhalb des Eschengebietes wieder bzw. sind sie Aus- 
druck der Waldarmut, Waldrodung und Kulturentwicklung dieser 
Siedlung.

Sclion der Name „Esclie“  verrat das Vorliandensein jener germa- 
nischen Kulturfonn, die wir ais die alteste ansehen. Es kann hier 
nur einiges iiber die Esch-Forscliung, iiber die ispater ausfuhrlicher 
berichtet wird, mitgeleilt werden. Die Form der Esche riclitet sieli 
ganz nach den gegebenen Gelandcformen. Es sind stets urspriinglicb 
vorhandene flachę Erhebungen der Landscliaft mit durcblassigen 
(warmen) Boden, die ais Esclie ausgebaut isind. Sowohl im ndrdlichen 
Emsgebiet (Unters. Rhede) wie aucb im Vechte-Gebiet fehlt den 
Eschen regelmaBig der Ortstein im Untergrund und wo solclier vor- 
banden ist, sind andere Fruclitarten ais Koggen angebaut. Das Weseli 
der Eschkultur besteht bekanntlich darin, daB durch Plaggendung 
diese Acker isebr langsam, aber bestandig erbdht werden. Infolgedessen 
sind die ursprunglicli kleineren Rueken der Landscliaft, auf denen 
die Uraeker angelegt wurden, allmahlich innner mehr erhobt, so daB 
Kulturschichten bis zu einem Meter Machtigkeit (nacli K u b l e )  .ge- 
messen werden konnten. „Nelunen wir nim an, daB die Erhohung 
des Eseh jahrlieh nur 1 mm bctriigt, wie aus Urnenfunden bereclinet 
wurde, so halten wir in der Aufhohung der Esche einen MaBstab 
fiir das Alter der Plaggendiingung unserer Heimat. Nach vorsiclitiger 
Schatzung liat diese mindestens im 8. Jahrhundert begomien 
(K ii h 1 e ).“

Die Esche sind regelmiiBig gegen Austrocknung durch Wall- 
und Baumhecken geschiitzt, und diese „Knicks“  sind bekanntlich sehr 
reich au verschiedenen Strauch- und Baumarten. AuBer Eiclien und 
Buchen finden sich vornehmlieh: Holunder, WeiBdom und Eberesche 
in ihrer Yegetation vor, nur seiten Haseł, Pfaffenhiitlein, Pappeln und 
Erie. Nur im zeitigsten Friilijahr sind die Esche der Auslrocknungs- 
gefalir ausgesetzt, und gerade darni sind aus ihnen jeno feinsten Sand- 
und Tonteilchen ausgeweht, die in unserem Profil eine Gesamt-
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machtigkeit von 131 cm ausmaclien. I)as ist ein auBerordentlich friiher 
Kontakt eines authoclithonen Heidebodens mit den iiberdeckenden 
Kulturschichten, und wir sehen in ilmi den echom ten Ausdruck der 
ersten dicliteren Besiedlung, die, wie weiter uuten ausgofiihrt ist, 
mit dem Beginn des zweiten Abschnittes der Kulturentwicklung Esches 
zusammenfallt.

Die Stratigraphie des Profils zeigl folgende Einzelheiten:
210— 190 cm u. Oberfl.: gebanderter gelber Sand,
190— 160 cm u. OberfL: brauner fester Ortstein,
160— 131 cm u. Oberfl.: humoser Sand.
131—  Ocm: braune, feinkbmige „Kultursande", die in den

obensten 16 om graue Farbung annehmen. 
Dieser liumose Sand beginnt mit ein er braun- 
lichen Lagę aus aufgearbeitetem Ortstein und 
gełit bei 147 cm in dunklen Humus iiber.

Im .gesamten Profil sind von 145 cm bis zur Oberflache feinste 
Brand-(Fluga8che-)reste mikroskopisch nachweisbar. Diese Flugasche- 
beimengung hauft sich in seclis Scbichten, die im Profil besonders ais 
Flngaschezonen eingezeichnet sind.

D ie  D a t i e  r u n g  d e s  P o l l e n d i a g r a m m s .

Wie bei den iibrigen Ortstein-Bleichsanduntersuclimigen ^vurden 
zunachst einzelne Sticliproben des Profils auf Pollenarten, Erhaltungs- 
zustand und Pollendichte kontrolłiert; dabei wurde festgestellt, daB 
die Pollenerhaltung weit besser ist ais in den meisten Flacb- und 
i leidemooren der Umgebung. Unler den Pollen wurden auller den 
bekannten in nordwestdeutsclien Profilen den Zahlungen zugrunde 
gelegten Pollenarten bei den Eritnles unterschieden: Empetrum, 
Yaccinium, Calluna und Erica, die alle vier mebr oder weniger regel- 
maBig in allen Scliichten des Profils vorkamen. AuBerdem wurden 
beobachtet: Grarnincae, Cyperaceae, Poły podium,, Lycopodium inun- 
datum, L. clavatum, S phagn umsp (i rei i, hauptsachlich vom Cuspidatum- 
Typ, Dicranum- und Hypnumsporen in mehreren Formen; unter den 
Krautem konnten wir u. a. feststellen: Stellaria cf. palustris, Alisma ef. 
plantago, Potentilla-Typ, Succisa, Ranunculaceen- und Umbelliferen- 
Typ. Von den Strauchem wurden unterschieden: Corylus, Myrica, 
Salix und Juniperus.

Wahrend diese genannten Arten auch in den iibrigen deutschen 
Bleichsandprofilen in bestimmten Folgen vorkamen, konnten wir bei 
Esche auch Pollenarten feststellen, die sonst feblen. Wir fan den in 
der Oberflachenschicbt eine Menge eines groBen Graserpollens (135%), 
der sieli zunachst in die autochthone Flora niclit eingliedem lieB. 
Die in nachster Nabe vorkommenden Roggenacker der Esche legten 
die Yermutung nahe, daB es sieli um einen Getreidepollen handelu
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konne. Vergleiche mit Abbildungen und Messungen ergaben die fjber- 
einstimmung mit dem Secale-Typus bei Wodehouse und Zander. In 
den unteren Schichten trat dieser langliche, kraftigere Pollen (50— 55 fx) 
gegen einen weniger kraftigen rundlichen, groBen Graserpollen mit 
mehr randstandiger Porę zuriiek, der ais Triticum. bei den erwahnten 
Autoren besclirieben wurde. Auch diese beiden groBen schlaffen Gras- 
pollen waren fast immer selir gut erlialten; sie wurden im Diagramm 
wegen der Moglichkeit der Beteiligung einer dritten oder vierten 
Getreideart (Hordeum, Arena)  ais Getreidepollen zusammengefaBt. 
Der wechselnde Anteil dieser Getreidepollen laBt die Geschichte -des 
Ackerbaues des Escher Gebietes genau darstellen. In 118 bis 150 cm 
Tiefe tritt der Secafe-Pollentyp gegen den Triticum-Typ zuriiek; auf- 
falligerweise ist damit auch der Anteil des Centaitrea-Pollens beendet, 
und wir haben die Moglichkeit, aucli die Unkrautflora der Acker 
pollenanalytisch zu verfolgen. Der Ubergang der dunklen humosen 
Sande in die braunen „Kultursande“  fiillt mit dem Riickgang der 
Ericales-Werte zusanunen.

Wir konnen also auBer den Veranderungen, die die Heide in 
ihrem Areał erlitten hat, auch die Veranderungen der Kulturlandschaft 
pollen- und sedimentanalytisck verfolgen. Dem Abstieg der Heide- 
kurve von 365% auf unter 100% folgt ein scharfer Riickgang der 
Eichenkurve mit gleichzeiliger Zunahme der Kulturelemente; dieser 
bemerkenswerle Eichentiefstand mit nur 6%  diirfte auf das Ende der 
Sachsenrodung (im weiteren Sinne) urn 1000 n. d. Ztw. zuriickzufiibren 
sein. Der Begiim dieser Rodung fallt auf 800 bis 900 n. d. Ztw. Unter 
Voraussetzung des relativ gleichmaBigen Sedimentationsvorgangs bis 
zur Gegen wart, dessen Annahme dureb die gleichmaBigen Westwinde 
seit der damaligen Zeit in Nordwestdeulschland eine Bereclitigung 
liat, wurden die oberen 112 cm in eine Zeitskala eingeordnet, die im 
Pollendiagramin wiedergegeben ist. Im einzelnen wurden damit fur 
6 cm Sediment 70 Jahre durchsclmittlich berechnet. Diese Berech- 
nung konnte bis 950 n. d. Ztw. durchgefiihrt werden.

Yor dieser Zeit beobachten wir im Diagramm 3 Afrats-Depressio- 
nen. Diese drei Tiefstande der Erie wurden mit dem Begimi der 
entsprechenden Yemassungszonen der nordwestdeutsclien Hochmoore 
und des Richlprofils von Joacliimslliul (1936) auf 1200, 700 und 
200 n. d. Ztw. gleicligesetzt. Walirend dieser wiederliolten Yernassun- 
gen bat der Plaggendung und die Erliohung der Esche stattgefunden, 
und zwar laBt sieli der Beginn der Erhoung genauer auf das Ende 
der letzten Vernassung um 400 n. d. Ztw. festsetzen. Kurz danach be- 
ginnt Centaurea ais Unkraut in den Eschen aufzutreten, wahrend 
gleiclizeitig die Getreidekurve von 16 auf 38% ansteigt. Mit dem 
Zeitpunkt um 3000 v. d. Ztw. beginnt im Pollendiagramm das regel- 
maBige, welin auch niedrige Auftreten von Fagus und Carpinus, das 
in Uberciustimmung mit den Diagrammen von Syen Venn, Vriezen- 
veen und Boerendijk steht.
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Wenn aber in den jiingeren Schichten der Buchenwald nicht zu 
seiner vollen Entwicklung komnit, so konnen wir das auf den EinfluG 
des Mensclien, der die besten Boden (Waldboden) fiir seine Acker 
mit Beschlag belegte, zuriickfuhren. Diese Boden haben im Friili- 
atlantikum und mittleren Atlantikum nur stellenweise Eichenwalder 
getragen. Bei Esche sowie bei Roswinkel wareu urspiinglich Linden- 
walder verbreitet. Die Ausbreitung der Eiche setzt in tjbereinstimmung 
mit den meisten nordwestdeutsclien Profilen mit dem Ende des Atlanti- 
kums kraftiger ein, und der Rodungsvorgang bat diesen ProzeB emp- 
findlich unterbrochen. Erst in jiingerer Zeit nehmen die Eichenwerte 
mit cliarakteristischen Schwankungen wieder zu, was auf Bevorzugung 
der Eiche durch den Mensclien in Ubereinstimmung mit den Ergeb- 
nissen der Siedlungskunde zuriickzufuliren ist. Die Eiche war fiir 
diese Siedler nicht allein der Holzlieferanl, sondem auch die Vor- 
aussetzung fiir Viehzueht; nocli heute finden wir an jedem Hofe 
einen mebr oder minder ausgedehnten Eichenkamp erhalten.
Merkwurdigerweise bat auch die Linde bis kurz vor der Gegenwart 
regelmaBige Prozente aufzuweisen; auch dieser Baum, den die Ur- 
siedler vorfanden, ist also durch menscbliche Hand erhalten und 
gepflegt worden, walirend die Ulme in den Kulturzeiten ganz 
zurucktritt.

Walirend die Waldspektren also intensive menscbliche Beein- 
flussung verraten —  abgeselien von den untersten Schichten —  ist 
die Zusammensetzung der Heide bis zur Gegenwart ais urspriinglich 
anzusehen, wenn auch das Areał derselben an dieser Stelle standig 
verkleinert wurde.

D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  H e i d e .

Die Ericales-Prozente der Bleichsand- und Humussehicliten sind 
nach den Unlersuchungen des Moorforschungsinstituls der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft nicht allein in den verschiedenen Profilen 
stark wechselnd, sondem ermbglichen uns auch, die Entwicklung der 
Heide an den verschiedenen Orten im einzelnen zu verfolgen. Die 
Ergebnisse 'dieser Untersuchung fiir das Wald-Heide-Probleni werden 
an anderer Stelle ausfulirlich besprochen. Diese Untersuchungen sind 
auf Ablagerungen des gesamten Quartars ausgedehnt und ermoglicben 
uns zum ersten Małe, die Entsteliung der verschiedenen Heiden an 
einzelnen Pliitzen genau zu verfolgen. —

Im allgemeinen sind die Heiden des Postglazials durch das Vor- 
wiegen von Calluna vulgaris vor den anderen Heidearten ausgezeielinet. 
Norddeutsche Landschaften, in denen Empetrum-Ueiden weiter ver- 
breitet sind, sind auBerdem reich . an Relikten aus alteren Zeit- 
abschnitten, und zu diesen Gebieten gełibren die Heiden des Kreises 
Bentheim. Die postglaziale Ausbreitung der Calluna-Heide von den 
Kustenstrichen landeinwarts nach Siiden und Osten haben wir an
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mehreren Beispielen verfolgen kiinnen. Die altesten CaHimo-Heiden 
befinden sich in Horizonten uiiter der Nordsee. Hier erreichte die 
Heide schon im Boreal iiber 300%.

An der Entnahmeetelle des Profils Esche war um 5500 v. d. Ztw. 
zur Zeit des Lindenniaximums noch eiiie Vaccinium-Empctrum-Heide 
vorhanden mit insgesaml 93%, der Lindenwald war ako noch das 
beherrscliende Element der Landscliaft. 2 km nordlich dieses Profils 
im Escherfelde war zu gleiclier Zeit Calluna bereits mit 64 bzw. 42% 
vertreten; die Heide war also so beschaffen, dali um die Lindenwalder 
sich ein Laceininm-Heidegurtel und darauf folgend in grbBerem Ab- 
stande ein Calluna-Guttel bildete.

Mit dem Abstieg der Linde erfuhr die Zusammensetzung der 
Heide eine wesentlicbe Anderung insofem, ais der Anteil von Vacci- 
nium schnell zuruckging und dafiir sieli Empetrum in der Heide 
ausbreitele. Diese Ausbreitung von Empetrum wird cliarakteristischer 
Weise von einer Zunalime von Juniperus begleitet, d. h. die Hohe- 
punkte des Empetrumanteils der Ericales fallen mit deu Hohepunkten 
von Juniperus zusammen, so z. B. in 70 cm Tiefe 72% Empetrum 
und 11% Juniperus, in 58 cm Tiefe 42% Empetrum und 10% Juni
perus. Danach nimml der Anteil von Empetrum und Juniperus an 
der Heide schnell ab, und zwar so, daB erstere er te von 5 bis 20%
besitzt und letztere nur sporadiscli mit 1 bis 2%  auftrilt. Noch heute 
befinden sich die letzten Reste der Empetrurr>Calluna-Juniperus-}ieide 
auf den vereinzelten Heidefleeken, und zwar ist auBer der sclion er- 
wahnten Stelle noch eine groBere Heide 1000 m nordwestlicli der 
Profilentnahmestcile am Veclite-Ufer erhalten.

Mit den Aussclilagen der Heidekurven geht im Profil eine wicli- 
tige sedimentanalytisclie Eeststellmig, namlicli das Auftreten von 
Flugascliezonen parallel, dereń erste mit dem steilen Abstieg der 
Heidepollenkurve auf 126% zusammenfallt, die Asclie liegt am 
Beginn des Abstieges. Dies bereclitigt zu dem ScliluB, den Abstieg 
der Heideprozente direkt auf meuschliche EingTiffe zuriickzufuhren. 
Das gleiche gilt in scliwacherem MaBe fiir die Flugascliezonen in 
130 cm, 114 cm, 58 cm und 42 cm Tiefe, die im Diagranun ver- 
zeiclinet sind.

Die Heide war um 1400 n. d. Ztw. bis auf 40% zuriickgedrangt 
und erhalt sich in kleineren Schwankungen bis zur Gegenwart in 
dieser Hohe. Seit dem spaleń Mittelalter hat das Areał der Heide 
also keine wesentlicbe Anderung erfahren, und der jiingste AngrifT 
auf die Heide seit dem Ende des Weltkriegs ist naturlich noch nicht 
belegbar. Bemerkenswert erscheint uns aber der auBerordentlich ge- 
ringe Anteil von Empetrum innerhalb der Heide (2 : 6 0 %)  im 
14. Jahrhundert n. d. Ztw.

Die Profilentnahmestelle liegt in einer Aachen Muldę der Heide, 
und infolgedessen laBt sieli aucli die Veruassung genauer verTolgen. 
Die Kurven von Lycopodium inundatum, Sphagnum, Stellaria und
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Alisma sind der pollenanalytisclie Ausdruck der wechselnden Ver- 
nassung. Lycopodium und Sphagnum sind daher in einer besonderen 
Rnbrik des Diagramms eingetragen und die Krauter insgesamt. Daraus 
ergibt sich, daB sowohl die Krauter, wie Lycopodium, zusammen mit 
der Heideausbreitung auftreten. Vorher war nur Lycop. clavatum in 
der Vaccinium-Empetrumrile0.de des ersten Heidestadkuns vorhanden. 
In der vierten Vernassungszone breiten sich Lycopodium  und 
Sphagnum schnell aus, ebenso erneut in der dritten und zweiten. 
Seit der letzteren iiberschreitet die Sphagnum-K.nrve 20% und hiilt 
sich in dieser durchschnittlichen Hohe bis 1500 n. d. Ztw. Von da 
ab gehen Lycopodium und Sphagnum in kleineren Schwankungen 
zuriick. Der Hohepunkt der Sphagnum-Kurve von 1000 bis 1500 
n. d. Ztw. fallt zusammen mit dem kraftigsten Wachstum des jiingeren 
Sphagnumtorfes der nordwestdeutscben Hochmoore. Alisma plantago 
und Stellaria palustris sind mehr oder minder regelmaBig, wie noch 
lieute, am Rande des Heidesumpfes vorlianden gewesen, ebenso Salix 
(repcns). Die Pflanzengesellschaft des Heidesumpfes gehorte zur 
Lycopoclium-inundatiem-Soziation, die in der Arbeit iiber die Vege- 
tation der Nordliiimmlinger Hochmoore (J o n a s) bereits beschrieben 
wurde; ais sedimentanalytiseher Beweis der nassen Standorte kommt 
das regelmaBige Auftreten von Desinidiaceae (Cosmarium spec.) und 
Chrysamoebencysten hinzu.

D ie  W a l d e n t w i c k l u n g  b e i  E s c h e .

Die K u r v e n d e r  W a l d b a u m e  sind in erster Linie, wie 
weiter oben genau ausgefiihrt wurde, lokal zu deuten. Wenn in beiden 
Piofilen Esche und Escherfeld am Grandę eiu ausgesprochenes Linden- 
maximum mit 94 bzw. 99% auftritt, so konnen wir daraus sclilieBen, 
daB der Lindenwald nicht nur in der unmittelbaren Nahe des Profils 
Esche vorkam, und darauf weist auch das Profil Roswinkel hin. 
W ałirscheinlich nahmen die Lindenwalder die warmsten und dtirdi- 
lassigen Boden der Aachen Diluvialkuppen ein. Im nordlichen Ems- 
gehiete konnten lindenreiclie Eiclienwalder nocli um 3000 v. d. Ztv/. 
nachgewiesen werden. Diese Lindenwalder waren nur aus der klein- 
blattrigen Linde zusammengesetzt. Sie miissen Ahnlichkeit mit nord- 
deutschen Lindenbestanden gehabt haben, die beispielsweise in der 
Letzlinger Heide bei Magdeburg sich bis zur Gegenwart unter mensch- 
licher PAege halten konnten. AuBer vereinzelten Eichen sind 
diesem Lindenwalde Hainbuchen beigemischt. Sie haben nichts zu 
tun mit den Lindenwaldem SiidruBlands, die zu den Steppenwaldern 
gehoren, und Kiefem fehlten ilinen voIlstandig. Die natiirliclie Weiter- 
entwicklung dieser Lindenwalder fiihrte in Westeuropa zu Eichen- 
bzw. Buchenwaldem; sie sind bisher falschlicherweise zu der Gruppe 
der Eichen-Mischwalder gezogen worden. Es ist aber leicht einzu- 
sehen, daB sie mit diesen siidóstlichen und mediterranen Assoziationen 
mchts zu tun baben, da ilire Begleitvegetation atlantische und nor- 
dische Elemente fiihrt. Nach den bisherigen Untersuchungen waren



46 Fr. Jonas und W. Benrath

diese Lindenwiilder optimal iii den beiden warmeiszeitlichen groBen 
Interstadien entwickelt, und aueh damals besaBen sie scłion Rand- 
giirtel von Vaccinium- und Callunaheiden, wahrend innerhalb der 
Bestande auBer Heidearten Graser, Adler- und Tiipfelfam vorkamen. 
Das deckt sieli mit der relativ armen Begleitassoziation der Relikt- 
bestande der Letzlinger Heide. Auoh bei Esche halten sich die 
Lindenwalder in Resten bis nach 3000 v. d. Ztw. Es ist moglich, daB 
sie zum Teil der Versumpfung anheimfielen und in den niedrigeren 
Standorten in Erlenbestande ubergingen. Ein anderer Teil ist von 
der menschliclieu Kultur in Beselilag genommen, und der Rest 
konnte sieli in Eichen- und Buchenwald umwandeln. Haseł hat, wie 
auch in den Lin den wal dem, nur eine geringe Rolle gespielt. Die 
Kiefern waren wahrend des Linden- und Eichen-Buchen-Stadiums bis 
auf verschwindende Reste au« der Landschaft zuriickgedrangt. Sie 
zeigen erst seit 1000 n. d. Ztw. eine schwaclie Tendenz der Wieder- 
ausbreitung, die desbalb im Waldbilde relativ gut zum Ausdruck 
komrat, weil seit dieser Zeit dureli den Mensch die Laubwalder in ihrer 
Entwicklung gehemmt sind. Es setzt also auch łiier im auBersten 
Westen eine Sukzession von Calluna- und Graslieiden zu Kiefernheiden 
ein, die weiter ostlich mn so starker in Erscheinung tritt und bei- 
spielsweise in der Rostocker Heide und in den Heiden ain Lebasee 
nach unseren Untersucliungen so stark wird, daB alle anderen Baume 
im Pollenbilde verschwinden. Seit 1860 nimmt die Kiefer dann rasch 
zu —  jiingstes Kulturspektrum.

Die E i c h e  bleibt nicłit allein im Friili-, sondem auch im Spat- 
atlantikum mit niedrigeren Werten unter 10% ; sie steigt erst wahrend 
der vierten Vemassungszone um 1200 v. d. Ztw. auf 19% und bat zu 
Beginn der Sachsenrodung 22% der Waldbaumarten erreicht, Ihr 
pteiler Abfall von 22 auf 6%  umfaBt nur einen Zeitraum von rund 
200 Jałiren (900 bis 1100 n. d. Ztw.) und ist der sprechende Ausdruck 
der Sachsenrodung. Aueli Fagus und Carpinus fallen unter diesen 
Vorgang, nur Alnus hall sieh. Die Erlenbriicher sind also nicht von 
dem fruhmittelalterliclicn Siedlungsvorgang erfaBt. Der Mensoh bat 
von allen Waldboden Besitz ergriffen und pflegt nur nocłi die Arten, 
die ihm Ertrag bringen; infolgedessen ist in der ferneren Entwick- 
lung die Buclie gegeniiber der Eiche weit benachteiligt. Auch die 
Hainbuche scheidet aus. Letztere hatte in der Bronze- und alteren 
Eisenzeit voriibergehend die Buclie iiberfliigelt, und das stimmt wieder 
mit anderen norddeutsclien Untersucliungen uberein.

Ein sprechender Beweis dafur, daB der Menscli die Eichenwalder 
zur Nutzung herangezogen hatte, ist der stan ligę Riickgang der Haseł 
seit der Sachsenrodung. Nach der angefiihrten Datierung erreicht die 
Eiche um 1650 mit 34% ihr absolutes Maximum. Kurz vorher ist 
ein bezeichnender Knick in der Eichenkurve vorhanden, der mog- 
licherweise auf den DreiBigjalirigen Krieg zuriickzufuhren ist. Bereits 
wahrend der groBen Rodungszeit, dann aber auch zu Beginn des 
17. und 18. Jahrhunderts bat die Birke die Eiche, uberfliigell; sie nah-m
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also wahrscheinlich von den Kahlflachen vorubergehend Besitz und 
konnte deshalb starker wahrend dieser Zeiten im Pollendiagramm 
in Erscheinung treten. Im ubrigen war sie nur den Heiden mehr oder 
minder haufig beigemischt.

Wahrend der beiden letzten Jabrtausende nimmt die E r i e  aue 
klimatiscben Griinden langsam ab; dieser Yorgang wird erst seit dem 
Ende des DreiBigjabrigen Krieges durch Trockenlegung der Briicher 
und Umwandlungen derselben in Wiesen bescbleunigt.

Ein bemerkenswertes Verhalten zeigt auch die Myrica-Kurve. 
Sie besitzt namlich bereits um 3000 und um 1000 v. d. Ztw., also in 
Zeiten, die mit den Vernassungszonen zusammenfallen, eine kleine, 
aber geschlossene Kurve. Erst seit 200 n. d. Ztw. vermag sie die Hasel- 
kurve zu iiberflugeln und lialt sich seit dieser Zeit in Werten zwischen 
13 und 23% ; auch der Postbusch geht in den beiden letzten Jahr- 
hunderten durch kulturelle Einflusse sclinell zuriick. Er wachst heute 
noch in vereinzelten Restbestanden des Escher Gebietes auf den 
Vechte-T riften.

Die S t e c b p a l m e  ist erst in jiingster Zeit an dieser Stelle auf- 
getreten.

D i e E n t w i c k l u n g  d e r  K u l t u r l a n  d s c h a f t .

Die Entwicklung der Wal der ist bei Esche also groBtenteils auf 
die Entwicklung der Kultur zuruckzufiihren. Nur verstreute Urnen- 
fimde der Bronze- und alteren Eisenzeit verrietcn uns die Anweeen- 
lieit des Menschen an dieser Stelle in alteren Perioden. Jene Fundę 
konnen nichts aussagen iiber den Gang der Besiedelung; dieser wird 
erst durch unsere Untersuchung klargelegt. Die Berucksicbtigimg der 
Getreide-Pollenarten fiihrt zu einer genauen Festlegung des Alters, 
der Kontinnitat und der Intensitat des Ackerbaues. Wir konnen mit 
Reoht die Ausdehnung der Acker auf die Zunahme der Bevolkemng 
zuriickfiihren, und dieser wichtige, wiederholte Vorgang laBt sich an 
dem Profil Escbe genauer datieren, ais das bisber moglich war.

Die Profilentnahmestelle ist von zwei Seiten von Eschflacben ein- 
gescblossen. Wir finden in der Gemarkitng Esche rund 20 groBere und 
kleinere Esche, die auf einem Flachenraum vnn 6 qkm ziemlich 
regellos verstreut sind. Sie gehorcn otwa acht groBeren urspriinglichen 
Hofen an, von denen der dem Profil benachbarte ITof von W i n k e l -  
m a n n -  Esche der am weitesten nach Siiden liegende ist. Die beiden 
Esche dieses Hofes liegen nordlich und ostlich desselben.

Ihre Entwicklimg spiegelt die Getreidepollenkurve wieder. Diese 
Kurve besitzt fiinf charakteristische Abschnitte. Der erste reicht von 
rund 3600 bis 1000 v. d. Ztw., umfaBt also einen groBen Teil der 
fiingeren Steinzeit und die gesamte Bronzezeit.

Der zweite Absclinitt reicht von 1000 vor bis 800 n. d. Ztw. Wah- 
rend im ersten Abschnitt die Getreidepollenwerte zwischen 3 und 10%
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schwanken, steigen sie im zweiten Abscbnitt auf 16% an, erreichen 
also das dreifacbe des ersten Abscbnittes. Der groBte Teil der nr- 
geschicbtlicben Fundę aus alterer Zeit gebort in diesen zweiten Ab- 
schnitt, der also bereits eine kraflige Revolkerungszunahme zur Vor- 
aussetzung batte.

Der dritte Abscbnitt reicbt von 800 bis 1100 n. d. Ztw und fiihrt 
zu einer Verdoppelung der Getreidcpollenwerte gegeniiber dem 
zweiten Abscbnitt. Gleiohzeitig tritt zum ersten Małe Centaurea mit 
1 bis 6%  auf, und nntcr den Pollenformen der Getreide erlischt der 
Triticum-Typ. Der „ewige Roggenbau“  auf den Esclien bat also be- 
gonnen und damit auch das roggenbegleitende Unkraut. Am Ende der 
Rodungsperiode steigt die Kurve der Getreidepollen von 22 auf 98% 
sprungweise an, und damit beginnt zugleich der dritte Abscbnitt der 
Kulturl andscbaftsentwicklung.

Es ist selir interessant, daB in diesem dritten Abschnitte das Areał 
der Escbe nicht vergrol3ert ist. Die Scbwankungen in der Getreide- 
pollenmenge lassen sogar darauf scblieBen, daB zeitweise, so besonders 
in der Mitte des 15. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts Acker brach 
lagen. Urn 1650 beobachten wir auch ein Maximnm der Centaurea- 
Kurve mit 18%. Dieser dritte Abscbnitt ist charakterisiert durch die 
Zunahme der Eiehenkurve, die wir auf menschlichen EinfluB zuruck- 
fiihrten. Die Ackerkultur ist also zugunsten der primitiveren Wald- 
weidekultur zeitweise zuriickgetreten (Hudewalder), und dieser Vor- 
gang laBt sich wahrend secbs Jahrhunderten unserer geschichtlichen 
Entwieklung (1100 bis 1700 n. d. Ztw.) verfolgen.

Die letzte Verdoppelung des Areals der Kulturlandschaft falit 
mit der jiingsten Neuzeit am Ausgange des 18. Jabrbunderts zusammen. 
Sie fiihrte abermals zu einer Verdoppelung der Getreidepollenmenge, 
so daB aucb noch in diesen beiden Jahrbunderten die Escbe eine 
VergroBerung erfahren haben mussen.

Damit ist ein wicbtiger Rbytmus innerbalb des Werdens einer 
Kiilturlandsebaft bewiesen, und es mufi femeren Forsehungen vor- 
behalten bleiben, diese dargestellten Vorgange in anderen Gebieten 
zu yerfolgen.
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Hans Pfeiffer:
Ueber die stammesgeschichtlich begriin- 
dete Einteilung der Scirpoidae-Cypereae

n a c h  d e r  n e u e n  M o n o g r a p h i e  v o n  G. K ii k e n t  h a l

So verdienstvoll nnd fur den Fortschritt der Cypereensystematik 
forderlich auch Systementwiirfe etwa von C. S i g i s m u n d  K u n t l i ,  
O t t o  B o c k e l e r ,  G. B e n t h a m  mit J. D. H o o k e r  oder F. P a x 
gewesen sind, so bildete doch erst eine der ersten grdBcren Arbeiten 
von C. B. C i a r k ę 1) einen brauchbaren Ausgangspunkt fiir eine stani- 
mesgeschichtlich begriindete Gliederung der Gruppe. Indem er sicb 
auf neu beobaehtete oder seit F e n z l 2 3) wenig beacbtel gebliebene, 
zuverlassige Merkmale genilgend groBer Gruppen stiitzte, kam er zu 
einer Einteilung, fiir die ein Zusammenhang mit der Entwicklungs- 
gescbichte der Tribus angenommen werden konnte. Leider haben ihn 
spater Erwagungen erleicbterter Bestimmung der Arten oder andere, 
wohl iiberwiegend praktische Gesicbtspunkte dazu gefuhrt, in seinen 
Bearbeitungen der Familie fiir eine Reihe von Florenwerken oder fiir 
zablreiehe Florenlisten raumlich begreuzter Gebiete die Ansatze zu 
stammesgeschichtlicher Einteilung zugunsten einer in iibersichtlichen 
Bestimmungsschliisseln bequem verwendbaren Gliederung aufzugeben. 
Dabei muflte dann leicht der Eindruck einer „Uberschatzung des syste- 
matiscben Wertes der Zahl der Narł>en“  entsteben. Vor allem ist uns 
C. B. C i a r k ę  bei der Durchfiihrung der Aufgabe der Cypereengliede- 
rung neben jener praktisehen Losung die stammesgeschicbtliche, also 
wissenschaftliche Gliederung schuldig geblieben. Diese andere Seite 
des Problems ist nunmehr durch G. K u k e n t h a l ’ ) in ganz hervor- 
ragender Weise geliist worden, der sicb bemiihte, „nur naoli natiirlieher 
Yerwandtschaft, nicbt nach habitueller Ahnliebkeit zu gruppieren'4 
(a. a. O., S. 38).

4) C. B. C i a r k ę ,  On tłie Indian species of Cypents; with remarks on some 
olhers tkał specially illustrate the suiidivisions of the genua, Journ. I.inn. Soc. XXI, 
1— 202 (1884).

2) E. F e n z 1, Zur Morphologie von Cyperus, Denkschr. Akad. Wiss. Wieli VIII. 
47— 59 (1854).

3) G. K u k e n t h a l ,  Cyperaceae-Scirpoideae-Cypereae, in: Daa Pflanzenreich
IV. 20, Hcft 101, Lief. 1— 4, S. 1— 671 (I.cipz., W. Engelmann, 1935— 1936).



Die gewaltige Leistung wurde zum Teil dadurch erst moglich, daB 
K i i k e n t h a l  auf die angefiihrten Ergebnisse des jungen C i a r k ę  
zuriickgehen konnte. Innerbalb der Serie mit abfalligen Spelzen wur- 
den —  abgesehen von dem nur ais Sektion im Wasser lebender Arten 
gewerteten Anospontm  — die Untergattungen Pycrcus, Juncellus und 
Eu-Cyperus wieder angenommen; ebenso wurden die Untergattungen 
mit erhalten bleibenden Spelzen und mit Verbreitung der NiiBchen 
durch Abgliederungen der Alirchenspindel beibehalten (Mariscus) oder 
durch einen Gattungsnamen Clarke’s ersetzt (Torulinium). SclilieBlich 
aber muBte ICyllinga, die aueh in Clarke’s erwahnter Arbeit von 1884 
nur mit Vorbehalt ais eigene Gattung erhalten geblieben war —  und 
in einem kiinstlicben System, das leicht abgrenzbare, kleinere Gattun- 
gen vorziehen wird, aucb zu erhalten ware —  riehtiger gleichfalls ais 
Untergattung gewertet werden. Die von Kiikenthal (a. a. O., S. 35. f.) 
besprochenen Griinde fur das Aufgeben der Gattungsselbstandigkeit 
von Kyllinga, dem auch J. M a t t f e l d * * * 4) zugestimmt bat, sind in der 
Tat so schwerwiegend, daB mnn w i i n s c h e n  mu f i ,  daB der Mono- 
graph mit dieser folgerichtigen Diirchfiihrung der s t a m m e s g e -  
s c h i c h t l i c h e n  G l i e d e r u n g  d e r  C y p e r e e n  d u r c h d r i n -  
g e n  mochte, obgleich das naeh den Erfahrungen von S u r i n g a r 5 *) 
und W i l l i a m s 0) niclit von vomherein sicher ist7).

Denn durch die Einreiliung der Arten in die allein verbleibende 
GroBgattung Cyperus s. lat. werden naeh den heutigen Nomenklatur- 
regeln, die auf den intemationalcn Botanikerkongressen in Cambridge 
(1930) und Amsterdam (1935) festgelegt wurden, zahlreiche A n d e -  
r u n g e n  i n  d e n  B e n e n n u n g e n  erforderlioh. Dadureh kommt 
es an diesen wie an andern Stellen der Monographie zu einer vom 
Yerfasser unyerschuldeten Wirmis der Namen, obgleich .,durch Vor- 
setzen der Silben sub- oder neo- oder pseudo- vor die gefahrdeten 
A1 amen so viel ais moglich von der alten Tradition zu retten" gesuclit 
wurde. Ganz besonders sehwierig wird kiinftig die nomenklatorisch 
richtige Benennung der bisher zu Kyllinga gestelltcn Arten, so daB ich 
es mir nicht yersagen mag, wenigstens die Aamensanderungen der
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*)J.  M a t t f e l d ,  Zur Morphologie und Systematik der Cyperaceae, Proc.
Zesde Internat. Bot. Congr. Amsterdam I, 330— 332 (Leiden, E. J. Brill, 1936).

B) J. V. S u r i n g a r ,  Het geslacht Cyperus (sensu amplo) in den Maleiischen
Archipel, S. 1— 192 (Leuwarden 1898).

*) F. N. W i l l i a m s ,  in: Listę des plantes connues du Siam, Buli. Herb.
Boias., 2. «er., IV, 217— 232 et continua ;ions, bes. p. 224 sq. (1904).

7) Ale die erste Lieferung der K i i k e n t h a  1’schen Monographie erschien (Ende 
Noyember 1935), war meine Abhandlung iiber Lipocarpha (Repert. XXXIX, 38— 43, 
1936) bereits im Druck, in der ich Merkmalen der AbstoBung von Organteilen wah- 
rend der Fruchtreife vor solchen der INarhenzahl den Vorrang gab und auf eine — 
freilich nur teilweise — iibertragbare Einteilung H. C h e r m e z o n’s (Buli. Soc. bot. 
France 4. ser., XXII, 809, 813 f., 1922) in Cypereen s. str. und Kyllingeen hinwies. 
In der dortigen Tabelle (S. 41) aufgefiihrte Gattnngen der Cypereen haben also ais 
U n t e r g a t t u n g e n  zu zahlen; die entfernter stehenden Gattungen Lipocarpha 
und Ascolepis behalten ihren systematiseben Wcrt, scheiden aber aus den Cype
reen aus.

4*
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wichtigeren, weil am meisten verbreiteten und arn haufigsten genannten 
Arten der Untergattung hier kurz anzufiihren:
Kyllinga alba Nees (non Steud.) =  Cyperus cristatus Mattf. u. Kukenth., 
K. albiceps C. B. Ciarkę =  C. Ricłmrdsii Steud. var. angustior Kiikenth., 
K. brcvifolia Rottb. var robusta H. Pfeiff. ( Repert. XXVII. 96) =  

C. densicaespitosus Mattf. u. Kiikentli.,
K. Buchanani C. B. Ciarkę =  C. sublaevicarinatus Mattf. u. Kukenth., 
K. chrysantha K. Schum. =  C. aureo-stramincus Mattf. u. Kukenth.,
IC. crassipes Boeck. =  C. bulbipes Mattf. u. Kukenth.,
K. debilis C. B. Ciarkę =  C. loptorhachis Mattf. u. Kiikentli.,
K. exigua Boeck =  C. Iuteo-strarnineus Mattf. u. Kukenth.,
K. leucocephala Boeck. =  C. comosipes Mattf. u. Kiikentli.,
K. macrocephala A. Rich. =  C. Richardsii Steud.,
K. monocephala Rottb. (cf. Repert. XXVII, 98) =  C. Kyllingia Eiidl., 
K. nervosa, Steud. =  C. costatus Mattf. u. Kiikentli.,
K. odorata Vahl (cf. Repert. XXVII, 99) =  C. sesquiflorus Mattf. u. 

Kiikentli.,
K. pauciflora Ridl. =  C. Ridleyi Mattf. u. Kukenth.,
K. platyphylln K. Schum. =  C. ciliato-pilosus Mattf. u. Kiikentli.,
K. polyphylla Willd. ex Kuntli =  C. aromatirus Mattf. u. Kukenth., 
K. pulchella Kunih =  C. teneristolon Mattf. u. Kukenth.,
K. pumila Michx. (cf. Repert. XXVII, 98, et XXXIII, 195) =  C. df risi- 

cacspilosus Mattf. u. Kiikenth.,
K. pungens Link (cf. Repert. XXVII, 98) - C. obtusatus Mattf. u.

Kiikentli.,
K. robusta Boeck. (cf. Repert. XXVII, 96) =  C. densicaespitosus Mattf.

u. Kukenth. var. S major Kiikenth.,
K. sphajprorephala Boeck. =  C. purpurctt-glandulosus Mattf. u. Kiiken

th al,
K. sąuamulata Thonn. ex Vahl =  C. Metzii Mattf. u. Kukenth.

Dieser in  A us wa l i ł  mitgeteilten fjbersicht so vieler notwendiger 
Anderungen stelien nur wenige Pflanzen gegeniiber, die ihren Art- 
namen behalten konnen (an verbreiteten Formen: Cyperus statt Kyl
linga triceps, peruvianus und brcvifolius) oder durch die vorgesetzte 
Silbe leicht wiederzuerkennen sind (C. neo-Urbanii statt K. Urbanii). 
Wir sind mil dem Monographen in dem Bedauern dieser und anderer 
unerlaBlicher Anderungen einig; aber die bislierigen Artnamen unter 
Kyllinga sind in vielen Fali en eben bereits fur andere Cypcrusarlcn 
vergeben. Die nunniehr zur Stabilitat gebraclite Benennmig so.llte da- 
her trotz anfanglicher Unbeąuemlichkeit j e t z t  d e n  A n w e i s u n -  
g e n  d e s  M o n o g r a p h e n  g e mi i B g e b r a u c h t  werden, und dazu 
mochte die obige Ubersiclit zu ihrem Teile beitragen, obschon damit 
Bie Beschaffung des B.uches fiir alle Cyperologen keineswegs iiber- 
fliissig wird.

Weil namlich vielleiclit doch „nochnicht alles und jedes ani rechten 
Platz stehen mag“  (Kukenthal, S. 38), iiberliaupt die Stamnies- 
geschichte in manchen s p e z i e l l c n  Entwicklungsreihen erst wenig
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in Angriff genommen werden konnte, hleiben auoh weitere Unter- 
suchungen an den Cypereen erwiinscht. Fiir solche Arbeiten hat wis 
K i i k e n t h a l  jetzt den erforderlichen Fiilirer gesehcnkt, aus dem wir 
den E n t w i c k l u n g s g a n g  d e r  G r o B g a t t u n g  Cyperus in 
grolJen Reihen in der folgenden Weise erkennen konnen.

A is  p r i m i t i y  g e l t e n  ungegliederte gegeniiber gegliederten 
und gefliigelte gegeniiber ungefliigelten Ahrcbenachsen, reiche gegen- 
iiber geringerer Yerzweigung der Bliitenstande, Drei- gegeniiber Zwei- 
narbigkeit, perennierendes gegeniiber annuelleni Verhalten, und f o r t -  
g e s c h r i t t e n e r e  Z u s t a n d e  sind durcli steigeude Reduktiouen 
gekennzeichnet, so Verkiirzung der Ahrebcnspiiideln, biischelige oder 
fingerformige Zusammendrangung der Ahrchen, Stauchung ancb der 
gróBeren Bliitenstandsachsen bis zur Umwandluug der Spindel zu 
einem Kopfcben. Auoh gibt die Ausbildung von Tremiungsgeweben in 
wachsender Zald bis zur Abgliederung der Spindeln a n j e d e m 
K u  o te n  ein stammesgeschichtlich wichtiges Merkinal fiir die Ent- 
wicklungsholie gewisser Untergattungen (s. oben), bei denen dann inil 
den genannten ubereiustimmende Reduktiouen wiederum eine 
stammesgescbichtlicbe Begriindung fur die Aufteilung in Sektioneii 
liefem.

Die am niedrigsteii steliende Untergattung Eu-Cyperus beginnt 
mit Pflanzen reicber Infloreszenzverzweigungen und Fliigelbildung der 
Ahrehenacbse (Papyrus Ciarkę, Fasligiati Kukenlh.,Exaltati Kuntli. 
Rrevifoliali Clarkc, Rotundi Ciarkę, Tunicati Ciarkę, Subąuadrangu- 
lares Kiikenth., Distantcs Ciarkę; obne gefliigelte Ahrchenachsen 
neben den niedrig stebenden Proceri Kwitli die Irino Kunth, walirend 
die Compressi Kwitli einen schbnen tJbergang zu den folgenden Sek- 
tionen bilden). Auf die Gruppen mit Reduktionen an den Abren 
(Glutinosi Boeek., Luzuloideae Kuntli, Vuginali Boeck., Diffusi Kuntb, 
Fusci Kuntb, Haspani Kunth, Amabiles Ciarkę), bei denen nocb ani 
baufigsten die perennicrend wachsenden Incurvi Kiikenth. gelegentlieh 
einen zusammengezogeaien Bliitenstand aufweisen, folgen weitere 
Gruppen, bei denen dieses Merkmal kennzeichnend wird ( Bobarlia 
Ciarkę, Leucocephali Cherniez., Plalystachyi Kunth, Anosporum 
Ciarkę, Gracilos Benth., Ruposircs Ciarkę, Dichnstylis Baillon). In 
der G e s a m t h a l t u n g  n o c h  s c l i w a n k e n d  und durob 
rn a n c li e r 1 e i R ii c k s c li 1 ii g e ausgezeichnet sind die drei Sektioneii 
der Untergattung Juncellus, von denen die Serotini Kiikenth. aus 
den Proceri und Compressae, die Lacyiguli Kiikenth. aus den Platy- 
stnchyi und die Minuti Kukenth. aus Ruposircs und Dichostylis lieraus- 
gekommen gedacbt werden konnen. Zu eincr F e s t i g u n g  d e r  
M e r k m a l e  —  Narben konstant 2, NiiBclien f a s t  immer von der 
Seite (nieht wie bei Juncellus voni Riicken ber) zusamniengedriickt — 
kommt es bei dem Endglied der Entwicklungsreibe in der Untergattung 
Pycreus, bei welclier die Einigung iilier die Aufeinanderfolge der 
Sektionen, lieute nocb weniger gut geklart ist. Gute Griindc spreclien 
allerdings fiir verwandschaftliehe Beziebungen der Rhizomaiosi

Ueber die stammesgeschichtlich begrtlndete Einteilung der
Scirpoideae-Cypereae
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Kiikenth. zu den Amabiles, der Albomarginati Kiikenth. zu Proceri 
und Compressae, der Pumili Kiikenth. zu Dichostylis, wahrend fiir die 
groBere Zahl der Sektionen bisher keine weiteren Anhaltspunkte .an- 
gegeben werden.

Die a n d e r e  E n t w i c k l u i i g s r e i h e  mit gegliederter Ahrchen- 
achse und zusammen mit den Gliedern abfallenden Deckspelzen geht 
gleiehfalls von Eu-Cyperus aus, wobei anfangs noch d r e i z a h l i g e  
N a r b e n  u n d  d r e i k a n t i g e  N i i B c h e n  (Untergattung Mariscus 
mit 13 Sektionen, darunter (len Strigosae Kiikenth.) vorkommen. Daraus 
gebt alsdann durch dieselbeu Wandlungen wie bei der Entstehung von 
Pycreus ( Z w e i n a r b i g k e i t ,  L i n s e n f o r m  d e r  NuB)  die 
Untergattung Kyllinga hervor. Hier stehen der noch vielblutigen und 
mehrfriichtigen Seklion Pseudo-Pycreus Ciarkę die wenigbliitigcn, ein- 
friicbtigen Sektionen der Eu-Kyllinga Liebm. und Alati Kukentb. (mit 
gefliigelten Spelzenkielen) gegenuber. Eine bei den Strigosae bereits 
einsetzende Entwicklung des Einschlusse3 der NiiBchen zwischen breiten 
Spindelfliigeln findet dann durch Herausbildung der V i e l  g l i e d r i g -  
k e i t  d e r  S p i n d e l  bei der Untergattung Torulinium (Sektionen 
Feraces und Filiformes Kiikenth., die nochmals den Obergang der viel- 
etrahligen zu den zusammengezogeiien Spirren aufzeigeni eeinen Ab- 
scbluB.

Wenn vorstebend das von K i i k e n t h a l  begriindete stammesge- 
scbichtliche System der Cypereen bzw. ihrer einzigen GroBgattung 
Cyperus (s. lat.) zusanimengefaBt wurde, so sollte damit vor allem im 
Leser der Wunscli geweckt werden, die wegen noch verhliebener Un- 
sieberbeiten in der stammesgeschiehtliehen Deutung sicher viele 
eigene Untersucbungen anregende Arbeit des verdienten Cyperologen 
G. Kiikenthal genauer kennen zu lernen. Daneben kann es auch nie- 
mals sehaden, wenn bier und immer wieder dargelegt wird, wie e r n s t  
betriebene s y s t e m a t i s c h e  St u  d i e  n an sioher den verschie- 
densten Gruppen de9 Pflanzenreiehes fesselnde und v\’ertvolle Auf- 
sehlusse verspreclien. Wie nutzlieb in solehen Fallen derart braueh- 
bare Fiihrer in das betreffende Gebiet wie die vorliegende Monographde 
K u k e n t b  ai s  sind, braucht dem Kundigen nicht besonders ge- 
schildert zu werden. Hans Pfeiffer (Bremen).



Joachimsthal,
ein Beispiel fur die Auswertung eines 

postglazialen Pollendiagramnis.
W. B e n r a t h  u. Fr,  J o n a s -  Berlin.

(Mit Tafel VI bis XI)

Die Literatur iiber die pollenanalytiscli-statistischcn Untersuchun- 
gen ist, trotzdem sie sehr jung ist, doch selion umfangreich. E r d t m a n  
und G ains haben sich in den Ietzten Jahren beraijlit, iiber die gesamte 
Literatur zu referieren, gewiB keine leichte Aufgabe, wenn mau be- 
denkt, wie zerstreut diese Veroffentlichungen sind. Nur eiuem Bruch- 
teil der beteiligteni Forscher ist es mbglich, auch selbst die wiclitigsteu 
Arbeiten zu studieren, und daber mag es kommeu, daB die inerkwiir- 
digsten Ansiehten nebeneinander gleickzeitig in Druek gehen.

Ich will ganz absehen vou gewissen nicbtbotanisehen Sebriftstel- 
lern, die im Zuge der Zeit von der Pollenanalyse sich iibertriebene 
Vorstellungen machten und beispielsweise hofften, jedes x-beliebige 
Spektrum mittels eines normalen Diagramms einzuordnen. Es ist kein 
Wunder, daB nian infolgedessen in geologisehen Kreisen zu der Mei- 
nung kommen konnte, in dem Pollenspektrum ein Leitfossil zu be- 
sitzen. Es ist das gewiB ebenso verkehrt wie die hin und wieder von 
okologiseh-physiologischer Seite geauBerte Ansicht, die Pollenanalyse 
ware zwecklos, weil ihr Spektrum inelir oder minder dem Zufall unter- 
worfen ware. Den Gipfelpimkt in dieser Riclitung erreiclite eine pole- 
misehe Betracbtimg in einer angesehenen norddeutseben Zeitschrift, in 
der allen Emstes behauptet wurde, daB Pollenspektren durch Tnfiltra- 
tion von oben her entstehen kbnnten. Diesem Verfasser standen dabei 
gewiB die Wurzeln vor Augen, an denen entlang naeh Meinung mancher 
Abseitiger ganze Spektren uacli unten rutschen konnen. In den Mooren 
galt besonders das Schilfrobr in dieser Hinsickt ais gefahrlich.

Wie sehr mail andererseits in botanisehen Kreisen die Pollenana
lyse iiberschatzte, beweist die bis zur Gegenwart von mehreren For- 
scliem vertretene Ansicht, daB bei Berucksichtigung der Ericales-Werte 
in den Mooren eine Losung der Heidefrage erreicht werden konnte.

Sehr wenig Einigkeit herrschte auch beziiglich der Ilerkunft der 
Pollen. Auf Grund von Beobachtungen in den Gebirgsmooren glaubte
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inan an eine unbeschrankte Streuung der Pollen und besonders an- 
steekend wirkte die Mitteilung, daR im nordlichen Eismeere auf der 
Insel Nowaja Semlja mehrere 100 km nordlich der Baumgreuze noch 
Baumpollen gefunden wurden. So spielt bei der Beurteilung von Pol- 
lenspektren in fast allen Gebieten Europas die Fem- oder Weit- 
streuung eine mehr oder min der groBe Rolle, trotzdem altere Beob- 
acbter dieselbe ganz ablehnten. So schrieb schon 1913 T b o r e C. E. 
F r i e s  in seiner Arbeit iiber Tome Lappmark iiber die Waldgrenze 
im Norden und iiber die Beteiligung der Ficbte an derselben und dis- 
kutiert dabei eine Reilie alterer Ansichten, so auch die Brandtheorie 
K i h l m a n n s .  Es lian delt sich um das anormale Verhaltnis, daR die 
Fichte im nordlichen Teil des Amtes Norrland, des Amtes Tromso imd 
Finnmarken in Norwegen fast ganzlich fehlt. „W ie wir jetzt sicher 
wisseu, hatte die Fichte schon wahrend des letzten Teiles der Wald- 
pcriode in Harrjedalen groBere Hiihen ais die jetzigen in den Gebir- 
gen erreicht und konnte infolgedessen iiber die Gebirgskette nach 
Norwegen eindringen durch Passe, die heute durch die postglaziale 
Klimaverscblecbterung gcsperrt sind.“  (Seite 42.) Aus diesem Grandę 
muBten die Yerbaltnisse im nordlichen Skandinavien ahnlich gewesen 
sein. DaR das nicht so gewesen ist, geht daraus hervor, „daR ich bei 
mikroskopischer Untersucliung von Torfproben aus allen untersuchten 
Mooren keinen einzigen Fichtenpollen beobachtete, wahrend Kiefem- 
pollenkorner immer reichlich vorkamen.“  (Seite 43.) Der groBe Giir- 
tel gesclilossener flechtenreicher Kiefernwalder setzt der Ausbreitung 
der Fichte in Norrland einen wirkungsvollen Widerstand entgegen, so 
daR sie heute in diesem Gebiete nur sporadiscb auftritt.

Es ist das Verdienst von F. F i r b a s ,  daR er die Abhangigkeit 
der Pollenspektren von den Waldzoncn der regio subalpina im hohen 
Norden nacliweisen konnte auf Grund von Probenreihen, die der uuter- 
dessen rerstorbene H. P r e u R in Finnisch Lappland sammelte. Aller- 
dings muR bei der Auswertung von Niclitbaumpollenprozenten groBe 
Vorsicht walten, wie das mir die Untersuchung in den waldarmen Ge
bieten Mitteleuropas zeigte.

Eine Kette von Fehlern entstand femer und entsteht auch heute 
stets uoch durch die Untersuchung von sogenaiinten Oberflacbenproben. 
Wahrend auf der eiuen Seite Moospolster infolge ihres verschiedenen 
Wachstums ganz verscliiedene Werte geben, man denke nur einmal an 
ein Leucobryum-Bult auf einem nordwestdeutschen Hochmoor oder an 
einen Sphagnum-cuspidatumSchlcnkenrasen, in dem erodierte altere 
Torfteile enthalten sind, so sind auf der anderen Seite Oberflachen- 
humusproben noch irrefiihrender. Dieser echeinbare rezente Ober- 
flachenhumus ist in Wirklichkeit unter Umstanden das Produkt vieler 
Jabrhunderte, und zwar kenne ich Falle, wo ein gut ausgebildeter dunk- 
ler Heideliumus unter rezenter Heidevegetation bei harmloser Betrach- 
tung uns dariiber tauscben kann, daR dieser Humus die alte denudierte 
Oberflache einer interstadialen Landschaft ist. Anscheinend fand die 
H e s m e r ’scbe Untersuchung der Wald-Robbumusscbichten bei Syke



viel zu wenig Beachtung. Diese Beispiele mogen geniigen. Es ist also 
Grund vorhanden, bei der Beurteilung der sogen. Olu flachenspektren 
groBte Vorsicht walten zu la&sen.

Bei anderer Gelegenheit lioffe ich auf die Theorie der sogenann- 
ten selektiven Pollenzersetzung zuriickzukommen. Den Verfassern stand 
ein derart umfangreiches Materia! aus verscliiednen Gebieten Europas 
zur Verfiigung, daB sich auch dazu neue Gesichtspunkte ergeben 
haben. Im allgemeinen diirfte diese Zersetzung weit iiberschatzt sein. 
Dagegen ist iiber die Veranderung der Pollen iii den verschiedenen 
Substraten viel zu wenig bekannt. Im Moorinstitut der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft' wurden systematisch die verschiedenen Moor-, 
Sand-, Ton- und Gyttjaproben auf ihren Polleninbalt verglichen. Die 
GroBe der Pollen variierte so stark, daB man aus derselben keine 
Schliisse auf Artenzugehorigkeit zieben kann. Es ist das aber niclit 
allein die Folgę verschiedeuer Einbettung, sondern wie der Augenschein 
lebrt,; auch die Folgę verschieden groBen rezenten Materials. Die Zell- 
wande und Porenverhaltiiisse, Ansatzpunkt und Luftsacke bzw. Ober- 
flachenstruktur und alinl. geben, und das muB ausdriicklich betont 
werden, erst nach langjabriger Ubung Anhalte fur die Unterscheidung 
von Arten der uns bekannten Gattungen. In dem weiter unten bespro- 
cheneu Pollendiagramm war die Einbettung und Erhaltung der Pollen 
eine denkbar giinstige, namlich Gyttja.

Bereits bei der Auswahl der Bolirstelle durcli den einen der Ver- 
fasser wurde die Erfahrungstatsaclie moorkundlicber Untcrsucliungen 
beriicksiclitigt, daB solclie Lagerfolgeu ausgesucht werden miissen, in 
denen voraussiclitlich mogliclist wenig lokale Polleuspektren das nor- 
małe Schaubild beeintraehtigen; aucli war aiizuneliinen, daB durcli die 
Lagę des Bohrpunkts zwisclien groBen Seenfliiclien die aolisclien Fak- 
toren (Pollenmischung) durcliaus giinstige sein liiuBten.

Mit <ler Untersuchung ist, wic im folgenden ausfiilirlicli gezeigt ist, 
ferner bezweckt, eine absolute Zeitrechnung fur postglaziale Scbicliten- 
folgen Norddeutscblands durclizufiilireii und wir kbiiuen der Ansicbt 
B e r t s c h ’s bier Raum geben, „daB es nichl angebt, daB man wie bis- 
her bei Pollenanalytikem iiblich, „weiterdatiert“ , indem nian bei einem 
Feblen genau festliegender Kulturscliichten vorgescliichtliclier Sied- 
lungeu Einzelfunde in ein iii der INalic ermitteltes Diagramm einfiigt. 
Bestenfalls entnimnit man ilinen naclitraglicli kleine Sclimutzprobeu, 
von denen mail nie siclier weiB, ob sie zu gleicbaltrigen Schichten ge- 
horen. Meist aber datiert man nach dem B 1 y 11- S e rn  a 11 d e r sclien 
System, oder nach einem melir oder minder gnt ausgepragten Verwitte- 
rungshorizont ais dem gesiclierten Grenzborizont! (Briefl. Mitteilung 
vom 23. 11. 1936.)

Eine groBe Rolle spielt in der pollenanalytisclien Literatur die 
Feststellung der empirischen und rationellen Polleugreiize. Bekannt- 
lich unterscheidet die Botanik seit langerem eine empirisclie und ratio- 
nelle Baumgrenze. Die empirisclie Baumgrenze bezeichnet im Norden 
(nach S y I v e n 1904) die Linie, die die Birke wirklicli erreiclit. Die
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rationelle Baiungrenze wird ais auf der Hohe verlaufend angegeben, 
auf der die Birke aufhort, durch eigenen Samen ihren Bestand ver- 
jiingen zu konnen. Nim wieś T h o r e  C. E. F r i e s  darauf hin, „daB 
ein siclieres Feststellen dieser Linie, das auf einen Durchschnittswert 
mehrjaliriger Beobachtungen fur jeden Punkt besonders gestiitzt sein 
niul3, eine auBerst scliwierige und zeitraubende Arbeit ist“ . DaI3 wirk- 
lich die Sanienreife bei Birken sowie bei Kiefern walirend verscbiede- 
ner Jabre infolge der Verschiedenbeit der Witterung groBen Variatio- 
nen unterworfen sein muB, diirfte selbstverstandlich sein. Die bisher 
in der Literatur fur die rationelle Baumgrenze angegebenen Hdhen- 
ziffern stiitzen sich jedocb durchwegs auf mehr zufallige Beobachtun- 
gen und riiliren nicht eimnal innner von Samenjahren der Birke her. 
Diesen Ziffem kann deshalb kein allzu groBer Wert beigemessen wer- 
den. Die an genugend groBern Beobacbtungsmaterial berechnete 
Samenreifegreuze, d. h. die rationelle Baumgrenze, muB jedocb ais 
eine wicbtige Linie in der Regia subalpina anerkannt werden, da sie 
sicher eine Klimagrenze reprasentiert. Das Feststellen derselben be- 
reitet jedocb groBe Scliwierigkeiten.“

Was bier von der Baumgrenze gesagt wird, konnen wir oline weite- 
res auf die Pollengrenze der Diagramme iibertragen. Das Feststellen 
der empirischen Pollengrenze einer Art verursacht groBe Sehwierig- 
keiten, und diese wachsen mit der Zahl der Diagramme. leli will nur 
ein Beispiel nennen. Bis vor kurzem war man der Ansicht, daB die 
Buelie in Mitteleuropa relativ spat eingewandert sei. In vielen Gebie- 
ten sali man das mittlere Atlantikum ais die empirische Grenze dieser 
Art an. So ist es erklarlicb, daB man aunalim, daB die Bucbe im Nor- 
den verspatet eintraf, und man glaubte, diese Wanderung in Nord- 
deutscbland verfolgen zu konnen. Allerdiugs ware man wobl zu an- 
deren Ansichten gekommen, wenii aus den Gebieten der Baltischen 
Endmorane rechtzeitig genugend Profile untersucht waren. So bielt 
man unentwegt an der Theorie des verspiiteten Eintreffens der Buche 
im Nordseegebiet fest, ja man glaubte sogar eiue maximale niedrigere 
Grenze der Bucbe westlich der Weser gegen Gebiete ostlich der Weser 
gefunden zu baben. P r e u B entdeckte ganz unabliangig von mir schon 
1926 Fagu.spollen in spatborealen Scbicbten des Hiimmlings, und icli 
konntc diese wicbtige Beobaclitung kurze Zeit darauf bestatigen. Was 
diese Fundę bedeutsam macbte, war der Umstand, daB die Probe aus 
Aufschliissen gewonnen wurde uud niclit aus Bohrungen, so daB eine 
Veruureinigung ganz ausgeschlossen war. Es besteht keiue Veran- 
lassuug, daran zu zweifeln, daB Fagus sporadisch um 3000 v. d. Ztw. an 
der Nordsee vorbanden war. Bevorzugte Gebiete der Hochgeest hatte 
sie schon im Spatboreal erreiclit, und ihre erste schwache Ausbreitung 
erfolgte von bier aus um 3000, oline daB dieselbe eine definitive ge- 
wesen ware.

Ganz abnliches gilt von der Fichte (Picea excelsa), die im erwahu- 
ten Kiistengebiet der Nordsee sebr sporadisch auftritt, und zwar in sehr 
charakteristischer Wei.se im Spatboreal, Mittelatlantikum und schlieB- 
licb um 1500 und 1000 v. d. Ztw. Wie wiclitig diese Feststelluugen sind,



erkennt man darni, wenn man sieht, daB in RuBland in denselben Zei- 
ten die Fichte sich jedesmal stark ausbreitet. Ich glaube kaum, da(3 
selbst ein fanatischer Anlianger der Ferntrausporitheorie es wagen 
kann, Fichtenprozente in ostfriesischen Mooren mit jenen bstlichen 
Waldem in Verbindung zu bringen. Wir sehen aber, und die fiihren- 
den nordischen Pollenforsclier łiaben diese Tatsachen eriolgreieli be- 
nutzt, dai3 solch geringes Vorkommen von Arten fur die chronologische 
Betrachtung erhohten Wert bekommt. Man mochten nur wissen, was 
sich jene Untersucher dabei dachten, wenn sie die Pinus-Werle von 
5 bis 20% in westlichen Gebieten registrierten und dabei gleichzeitig 
bekanntgaben, daf3 Kiefemwalder diesen Gebieten ganz fehlten. Ais 
man diese Meinung bei dem besten Willen niclit mehr lialten konnte, 
ging man dazu iiber, der Kiefer „einen kiimmerlichen Platz auf eiuzel- 
nen Mooren ani Wieliengebirge“  einzuraumen.

Ich babę diese Beispiele, die sieli leicht um einige vermeliren 
lieBen, deshalb zusammengestellt, um zu zeigen, wie schadlicli fiir den 
Fortschritt in der Forsehung, besonders in einem juugen Zweige der- 
selben, vorgefa!3te Theorien sind.

Wenn wir bei der Auswertung postglazialer Diagramme nocli keine 
Einigkeit unter den verschiedenen Forschern besitzen, so gilt das in 
erhohtem MaI3e fiir das sogenannte Spatglazial, das bekanntlich einen 
grol3eren Zeitraum ais das erstere umfaBt. Die von Nilsson wabrend der 
alteren Dryas-Zeit von 12— 10 000 v. d. Ztw. in samtliclien Ablagerungen 
Schouens regelmaBig angetroffenen Werte von Picea (2— 11% ), Alnus 
(etwa 5%  onił einem Maximurn iiber 11% in Baremosse und Yanstads 
mosse), Coryłus und Tilia stehen in einem schroffen Gegensatz zu den 
betreffenden Schichten in Mitteleuropa, die von F i r b a s ,  B e r t s c b  
und S c h u t r u m p f  unłersucbt sind, und denen solche ArLen fehleu.

G. E k s t r o m ;  (1934) hat, indem er sieli auf die Pollendiagramme 
C. L a r s s o n s  ,aus der Gegend von Svalov stiitzt, die Auffassung ver- 
treten, da!3 wabrend der Interstadialzeit vor dem Yordringcn des 
jiingeren baltisclien Eises im wesllielieii Sclionen Walder vou Kiefer, 
Fichte, Birke, Weide, Haseł und Erie, walirsclieinlicli aucli von Ulme, 
Linde und Eiche vorhanden gewesen sind. Nur der Pollen vou A bies, 
Pinus cf. cembra und Fagus wird ais gauzlich ferntransportiert be- 
irachtet. Die Waldbaume der „Interstadialzeit41 wiirden nocli zur Zeit 
des Maximums des jungbaltisehen Eises weitergelebt haben und mit 
Ausnahme von Kiefer, Birke, Haseł und Weide erst nacli der beginnen- 
den Rezession des Eises aus dieser Eisrandlage ausgestorben seiu.

Fiir die Richtigkeit dieser Auffassung scheinen keine Beweise vor- 
zuliegen. Die Konsequenz derselbeu ware ja, daB die melir wiirine- 
bediirftigen B-aiunarten im Zusammenhang mit einer Klimaverbesse- 
rung ausgestorben waren. Dieser Widerspruch wird durch mein Mate
riał nocli starker hervorgehoben, denn aus demselben gelit hervor, daB 
die fraglichen Pollenarten niclit verscbwanden, ehe Sclionen wabr- 
scheinlich ganz eisfrei gewyorden war, unmittelbar vor der warmen 
Allerodoszillation. —  In der letzten Zeit maclien sich immer starkere
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Tendenzen geltend, welche die spatglazialen Pollendiagramme ohne 
grbBere Rucksichtnahme auf Ferntransport erklaren wollen (vgl. z. B. 
H y y p p a  1933). Gegeniiber diesen Tendenzen mul3 betont werden, 
daB sich Schliisse der liier erdrterten Natur nur auf makroskopische 
Fossilienreste stiitzen kdnnen. Aug den alteren Teilen der spatglazialen 
Zeit felilen solcbe Reste von Waldbaumen jedoch vollstiindig, obgleicli 
sowobl in Schonen wie in Danemark eine bedeutende Anzałil von Vor- 
kommen untersucht worden sind.

Wir haben melirere Hinweise darauf, daB geringe Pollendichte 
und gleichzeitiges Oberwiegen von Pinus Waldfreilieit oder Wald- 
arinut bedeuten. Abcr sclion in den Fallen, wo Betula hohere Wer te 
erreiclit, diirften lokale Birkeubestande ( Betula liana?) eine Rolle 
spielen. DaB zur selben Zeit in Mitteleuropa gcbon Birkenwalder aus- 
gebreitet waren, wissen wir durch die obengenannten, Untersuchungen. 
Gleiclizeitig mit diesen Birkenwaldern gelieu niedrige Nichtbauinpol- 
len-Werte einber. Ratselliaft bleibt nur die Herkunft der iibrigen Pol
len in Schonen, besonders von Alnus und Picea. Yielleicht lieBen dich- 
tere Birken-Kiefern-Bestande in Mitteleuropa diese ferntransportierten 
Pollen nicht mehr in Erscłieinung treten. Fur diese Hypotliese kann 
vielleicht auch eprechen, daB bei Hamburg im betr. Abschnilte nock 
immerhin einzelne Picea-Pollen vorkamen. Vielleiclit diirfen wir doch 
mit lokalen Ficlitenbestanden in Mitteleuropa wahrend der letzten 
Vereisung bzw. daliach reclmen (g. Untersuchung eines mitteldeutscben 
Trockenrasenbodens bei Merseburg 1935). Alle diese Ergebnisse sind 
zunachst in erster Linie nur wichtige Hinweise und malinen erneut zur 
Vorsicht bei der Auswertung gpatglazialer Diagramme. M. E. sind wir 
auch lieute noch weit von einer forauclibaren, allgemein giiltigen Metho- 
dik der Pollenanalyse entfern.t, und den besten Beiweis dafiir sehe icli 
in den gewaltigen Fortschritten und uberraschenden Resullaten der 
letzten Jahre. Allerdings kdnnen gewi&se methodische Grmidlagen, 
dereń Mangel allgemein stark empfunden wurde, wie z. B. das Felilen 
emes Abbildungswerkes (keine schlecliten Fotos und Meinke’sche Zeich- 
nungen), nicht liiiiger oline Schaden aufgeschoben werden. Und dasselbe 
gilt auch fur die Anlage allgemein zuganglicher Sammlungen von Moor- 
proben und Torfpriiparaten, Aufgaben, denen sich das Moorinstitul 
der Deutschen Forscliungsgemeinschaft in den beiden letzten Jaliren 
unterzogen hat. Es ist jedenfalls ein uidialtbarer Zustand, und es kann 
nicht Aufgabe dieser Stelle sein, angesiclits der Yerdienste eines 
C. A. W e b e r oder neuerdings B e r t s c h  beispielsweise fiir die Moor- 
forschung, dereń Feliler ausfuhrlich zu kritisieren, ohne dereń Yer
dienste zu besprechea. Jeder Moorforsclier, aucli Pollenanalytiker, muB 
grundlieher ais das bislier gescliieht, die systematische Botanik studie- 
ren, je nach den Mooren des Untersuchungsgebietes entweder Algeu, 
Moose oder Samen! Die erfolgreiche Auswertung der Pollenspektren 
ist zulctzt gewiB abhangig von einer genauen Kenntnis des pflanzen- 
geographischen Raumes, in dem sich lieute vielfacli noch die Relikte 
jener Gesellscliaften vorfmden, um dereń Erkenntnis es sich handelt.



Erst eiiie solche Betrachtungsweise ist imstaude, audi die groBen klima- 
tischen nnd historischen Prohleme zu łdseu.

Das Moor ani Gr. Lubow-See bei Joacliimsthal licgt ungefahr ein- 
einhalb Kilonieter giidlich der Ortschaft Joacliimsthal nnd fiillt eine 
glaziale Rinne zwischen dem Grimnitz- nnd Werbellinsee aus. Es ist 
ungefahr 1700 m lang und durclischnittlich 200—300 m breit, abgesehen 
von dem mittleren Komplcx, der 600 ni breit ist. Das Moor wird im 
Siiden von der steil ansteigenden Baltischen Endmorane begrenzt. 
Diese Moriiiie erreiclit schon 200 m siidlicli des Moores 90 m Hblie und 
fallt in drei deutlicbeii Terrassen gegen das Moor liin ab. Die Terrassen- 
hohen sind in abgerundeten Zehnern auf der beiliegenden Skizze angege- 
ben. Aus ilir ist zugleich ersiclitlich, daB die oberste 90-m-Terrasse aus 
Geschiebelehm, die zweite 80-m-Terrasse aus Sandcn und die dritte 70-m- 
Terrasse aus Ton bestelit. Innerhalb des Moores, dessen Oberflache mit 
65,0 angegeben ist, befindet sieli nocb eine vierte Terrasse, auf der 
58-m-Hohenlinie. Diese vier Terrassen diirften auf das ruckweise Zu- 
riickgeben eines gro Ren glazialcn Stausees ziiriickzufiiliron sein, dessen 
lieutiger Rest im Grimnitzsee nocb erhalten ist. Der glaziale Stausee 
durchbrach die Endmorane zwisclien dem jetzigen Moor und dem 
Werbellinsee siidlicli des jetzigen Babnhofs Werbellinsee und fand so 
Verbindung mit dem Werbellinsee. Dieser AbfluB konnte walirend der 
Zeit der ersten und zweiteti Stauseeterrasse uugeliindert vonstatten 
gehen. Erst nach Ausbildung der dritten Terrasse wurde das jetzige 
Moorbecken vom Werbellinsee isoliert. Der Wasserstand des ehemali- 
gen Rinnensees fiel aber nocb weiter, und dasselbe gilt fiir den Grim
nitzsee, so daB nocb eine vierte Terlasse, die jctzt unter dem Moor 
verborgen ist, ausgebildet wurde. Das Becken trocknete sogar vollig 
aus, wie das die Torflage am Grund de3 Sees ergibt. Erst in einem 
relativ spaten Abscbnitt des Spatglazials stieg das Wasser periodiscli 
wieder an, wie das unsere Ilntersiicbimizen ergeben babi n und wTeiter 
unten ausfiihrlicher beschrieben ist. Der Wasserstand des Grimnitz- 
sees betragt nacb dem MeBtischblatt .Toacbinisthal (Nr. 1554) 65,1 m, 
der des Werbellinsees 43,2 m, so daB liier auf eine Entfernung von 
1,8 km eine Differenz1 von rund 22 ni vorbanden ist.

Durch das Moor fiibrt lieute ein Graben, der mittels zweier 
Durchstiche den Grimnitzsee mit dem Werbellinsee verbindct. Beziig- 
lich dieses Grabens richteten wir an das PreuBiscbe Wasserbauanit in 
Eberswalde eine Anfrage, auf die uns unter dem 10. .Tuli 1936 folgendes 
geantwortet wurde:

„Nach den Akten der Forstwwallung soli der Grimnitzsee seinen 
natiirlichen Ablauf urspriingJicb zum Gebiet der Welse (NebenfluB der 
Oder unterhalb Schwedt) geliabt haben; er war jedoch schon Ende 
des 18. Jalirhunderts durch einen kiinstlichen Graben mit dem Lubow- 
See und durch dieseu auch mit dem Werbellinsee verbunden. Der Ab- 
fluB erfolgt jetzt ausschlieBlich durch diesen. Diese Annalime diirfte 
wohl die richtige sein, da die Gelandegestaltung zwischen Grim
nitz- und Lubow-See auch heute noch keinen Anlialt fiir einen
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natiirlichen Ab fiu 6 voni Grimnitzsee durch den Lubow-See zum Wer- 
bellinsee. biete.t. Auch die Bezeichmmg „Neuer Graben“ , den der ge- 
nannte Verbindungsgraben friiher im Volksmunde getragen bat, spricht 
fiir eine kilnstliche Aidage dieses Wasserlaufs.

Der Graben war seit Ende des 18. Jahrhunderts, wenn nicht schon 
friilier, der Zubringer fiir eine Muble, die bis Mitte des 19. J ahrhunderts 
im Privatbesitze war und dann vom Staat erworben wurde. Bei der 
Miilile war eine Stauarche. Wasserkraft und Stauberechtigung gingen 
durch Kauf zunachst in das Eigentum der Koniglichen Forstverwal- 
tung iiber, welclic sie zeitweise durch ein privates Elektrizitatswerk aus- 
iiben lieB. Seit dem Jahre 1912 wird jedoch die Wasserkraft nicht mehr 
ausgenutzt.

Bei dem Bau des Hohenzollernkanals kurz vor dem Weltkriege 
ging die Ausiibung des Staurechts im Grimnitzsee im Jahre 1913 auf 
die Wasserbauverwaltung iiber. Zur Zeit wird der Wasserspiegel des 
Grimnitzsees zwischen der Ordinate 64.31 NN und 64,83 NN gestaut, 
lim die zwischen den beiden Ordinaten liegende Wassermenge zur 
Speisung des Hohenzollernkanals in trockenen Zeiten ausnutzen zu kon- 
nen. Der Hiichststau im Grimnitzsee ist zwar durch Kammergerichts- 
entscheidung vom 17. Juli 1909 zunachst auf 65,17 NN festgelegt wor- 
den, doch scheitert ein Anstau des Wasserspiegels daran, daB dann die 
den See umgebenden Wiesen verwassert werden. Die Wasserbauver- 
waltung hat sich daher freiwillig damit einverstanden erklart, im all- 
gemeinen den Wasserspiegel etwa nur bis zur Hohe 64,83 NN auszu- 
nutzen, sich das Staurecht aher vorzubehalten. Tm allgemeinen schwankt 
der Wasserspiegel etwa zwischen 64,50 und 64,83 NN, da der Wasser- 
stand nur in ganz trockenen Sonimem bis auf den Mindeststau a-b- 
gelassen wird. Der Unterschied zwischen der Stauhohe 65,17 NN im 
Jahre 1809 und der jetzt ohne Schaden fiir die Landwirtschaft mog- 
łiclien Stauliohe von 64,83 NN zeigt das Bestreben einer allmahlichen 
Stausenkumr. Ob' diese Entwicklung auch bis in' friiliere Jahrhunderte 
znriickgereicht hat, ist nicht mehr festzustellen. Es ist jedoch nicht 
unwahrscheinlicli, daB der Wasserspiegel friiher noch lioher gewesen 
ist und allmalilich mit Riicksicht auf die Anlieger stetig gesenkt wor- 
den ist. Diese Entwicklung liiBt sieh vielleicht dadurch klaren, daB die 
den See nmgrenzenden moorigen Wiesen mit dem Absenken des Wasser
spiegels auch abgesunken sind, sodaB sieli daraus wieder zwangslaufig 
der Drang nacli einem weiteren Absenken des Wasserspiegels ergab.

Tcb betone jedoch au&driicklich, daB diese Ansicht nur auf Ver- 
irmtung berubt und daB dariiber keine Aktenunterlagen vorhanden 
sind.

Aus vorstehenden AuBerungen geht schon hervor, daB in histo- 
rischer Zeit eine- starkę Verbindung des Grimnitzsees mit dem GroBen 
Lubow-See und dem weiter westlieb gelogenen, heute vollstan-dig ver- 
landeten See in Richtung des Abflusses zum Werbellinsee iniwahrschein- 
lich ist. Ein natiirlieher AbfluB liatte sich vermutlich eine in der Natur 
deutlich ausgepragte AbfluBrinne eingegraben. Solche Rinnen sind



niclil vorhandeu. Der heutige AbfluBgraben zeigt vielmehr deutlich den 
Charakter eines kiinstlich angelegten Grabens. (gez. S t e u d e . ) “

Die engere Umgebung des Moores wurde bereits in mehreren Ar- 
beiten behandelt, so das Moor Plagefenn bei Chorin 13 km siidostlicb 
des Moores am Gr. Lubow-See in einer Monographie von der Staat- 
licben Stelle fiir Naturdenkmalpflege. Dieses Gebiet wurde noch ein- 
mal behandelt in der Beschreibung des MeBtischblattes Niederfinow 
von K. H u e c k .  Von demselben Verfasser stammt aucb die Mono
graphie des 9 km nordlich liegenden Moores am Plotzendiebel. Hier 
verbffentlichte H u e c k  auch zuni ersten Małe Pollenanalysen. Unsere 
Kenntnis iiber die Waldgeschichte der Landschaft wurde wesentlicli 
bereichert durch Untersuchungen von H e s m e r , iiber die er 1933 be- 
richtete. Vereinzelte Pollenanalysen stammen auBerdem von 1 H e i n. 
Besonders in der H u e c k’sclien Arbeit ist ausfiihrlich iiber den Klima- 
charakter der Landschaft gesclirieben, so daB wir darauf verweisen 
konnen. Das wichtigste Ergebnis der Pollendiagramme ist die Er- 
kenntnis iiber das natiirliche Vorkommen der Buche, die auf die 
Moranenboden beschrankt ist. Ferner hat cs sich gezeigt, daB die ge- 
waltigen Sandflachen der Mark' Brandenburg, von denen ein Teil siid- 
westlich von Joachimsthal ais Sand der Schorfheide bis in unmittel- 
bare Nahe des Moores reiclien, seit Beginn des Postglazials dauernd mit 
Kiefern bestanden waren. Die Untersuehungen innerhalb’ des Moranen- 
gebietes lassen wieder starkę Schwankungen im Buclienanteil erkennen. 
Diese, ebenso das gelegentliche Vorkomnien von libberen Carpinus- 
Werten, beweisen nns den lokal en Wert solclier Pollendiagramme. Die 
Feststellungen H e s m e r s  liaben ergeben, daB das regelmaBige Vor- 
kommen von relativ liolien Eicbenwerten walirend der Buehenzeit in 
den Diagrammen des Moranengebietes auf natiirliche Beimischung 
dieses Baumes in den Buchenwaldern zuriickzufuhren ist. Das Vor- 
kommen vou Hainbucben-Ilorsten wurde bereits erwahnt. aber aucb 
die Linde mnB bis kurz vor der Gegenwart nielirere natiirlicbe Stand- 
orte innerhalb des Buchengebietes besessen baben. Es sind das samt- 
licli Erscbeinungen, welche die in das kontinentale Gebiet Ostdeutscb- 
lands vorgescbobenen baltiscben Bucbenwaldcr von den westdeutschen• 
Buehenwaldern untersclieiden.

Moorgeologisch ist die Mark Brandenburg durch das Vorwiegen 
von Flacbmooren. die sich in groBerer A usdehnung an den Fliissen der 
Urstromtaler erstrecken und ais „Lucb“ bezeichnet werden, charakteri- 
siert. Eclite gewolbte Hoclimoore feblen dem Gebiete ganz. Dafiir tre- 
ten orographiseh bedingt in den Mulden und Senken immer iiber 
Flachmoortorfen jiingere oligotrophe Bildungen auf. die wir am besten 
ais t o p o g e n e  M o o s m o o r e  bczeiehnen. Tn solchen Mooren ist die 
E r i o  p h o r  u m - v  a g i n  a t u  m - S p ha g n u  r r - r c  r u r  r  u jti - Sozin- 
tion am haufigstcn ausgebildet. Ferner finden sieli in diesen Mooren 
eine Reihe von Grasgesellsehaften mit vorwiegender Sphagnum-cuspi- 
datum- und Sphagnun-recurimm-Bodenschirht. Die Bulte liildenden 
Sphapna treten infolgedessen ganz zuriick und mesotronhe Einschlage 
sind in solchen Mooren gar nicht selten, wie das die Untersuchungen
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von II u e c k ergeben liaben. Arton wie Sphagnum contoTtum, 
Sph. tercs, Sph. Warnsturfii inuerhalb oligotropher Moore deuten auf 
eutrophe Einfliisse hin. Die atlantischen Moorarten Sph. molle, 
Sph. molluscum, Sph. papillosum und Drosera intermedia treten ganz 
znriick. Vielfacli mag das Yorkommen der erwahnten eutroplien Torf- 
moose auf jiingere Einfliisse zuriickzufiihren sein, die Hueck bereits 
angedeutet hat. So schildert er die Entstchung von „ecłiten Schlenken" 
auf den Mooren durch das von der Umgebung herabflieBende Regen- 
wasser, und die Ausbildung vou reinen Drepanocladus-fluitans-Bc&tan- 
den im Gefolge derselbcn. Zweifellos beruht aucli das Auftreten von 
Sphagnum subsccundum und Sph. contortum auf dieser von Hueck mit- 
geteilten erosiven Wirkung des Regenwassers. Atlantische Einfliiese, die 
wir aus dem sporadischen Vorkommen von Eriea tetralix in der Mark 
Brandenburg schon erkeunen, sind wahrsclieinlicb auf lokale Klima- 
formen der Sandgebiete beschrankt. So tritt bezeichnenderweise in dem 
groBen Sandgebiete niirdlicli vou Berlin, in dem atlantische Elemente 
sonst ganz fehlen (nach R e i m e r  s) an einer isolierten Stelle im Moore 
des Wuken-Sees bei Biesentlial neben nntergetauchten Sphagnum in- 
nundatum inuerhalb der Carex-lasincarpa-7.one am Rande des Moores 
auch Sphagnum molle und Sph. compactum auf. Wie schon gesagt, 
spielen alle diese atlantischen Elemente innerhalb der Moorflora keine 
wesentliche Rolle. Dafiir ist aber besonders das kontinentale und nor- 
discbe Element stark vertreten. In unmittelbarer Nabe der Moore des 
Moranengebietes liegen jene bekannten pontischen Hangę mit einem 
Reichtum von kontinentalen Arten, die' weiter westlicli nicht mehr vor- 
kommen. In den Mooren sind die ostlichen Arten: Carex limosa, Carex 
paradoxa, Snheuchzeria palustris, um nur einige zu nennen, keine 
Seltenheit. Unter den Moosen sind besonders jene verbreitet, die in 
den groBen Moorgebieten RuBlands die Hauptrolle spielen, so Campto- 
theciumnitens, Campylium stellatum, Sphagnum Warnstorfii. Neben 
friihatlantischen Reliktarten wie Claditim mariscus fallen aber beson
ders eine Rcihe nordiseher bzw. nordisch-alpiner Arten auf, so Erio- 
phorum alpinurn, Carcx chordorrhiza, Paludella sąuarrosa, Cinclidium 
stygium, Meesea-Arten.

D a B  Moor am Gr. Lubow-See bei Joachimsthal ist durch das y or
kommen mehrerer Pflanzengesellscliaften ausgezeichnet, die wir ais 
Relikte aus kalteren Perioden, aber nicht aus der Eiszeit, wie vielfach 
angegeben wird, anseben diirfen. Das Moor ist heute von einem ge- 
schlos9enen Scbilfroliricht iiberzogen, nnr am Rande des Restsees ist 
der Erlenwald entwickelt. Der Rand des Moores wird durch eine be
sonders nasse Zonę eingenommen, in der Carex diandra Bestande bil- 
det. Innerhalb des Robrichts ist selir sporadisch Alnus angeflogen. An 
zwei Stellen im Siidteile des Moores treten auf lokal begrenzten 
Flachen zwei Pflanzencinheiten auf, die von groBerem Interesse sind. 
Es sind das die Paludella-squarrosa-Sozialion und die Eriophorum- 
alpinum-Sphagnitm WarnstorfiiSo7\i\l\an. Das Arteninventur dieser bei- 
den Soziationen mdgen die beiden Aufnalimen voin 30. Mai 1935 ver- 
anschaulichen:
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Paludella sguarrosa-Soziation
Carex diandra 1 Paludella squarrosa 4
Carex Goodenoughi + Drepanocladus revolvens +
Carex lepidocarpa I Caltiergon cuspidatum +
Carcx panicea 1 Camptothecium nitens 1
Carex limosa + Bryum ventricosum +
Heleocharis pauciflora 1 Campylium stellałum 1
Yaleriatia dioica Aulacomniwn pal. 1-2
Viola palustris Sphagnum ter es 1
Menyanthes trifoliaia Sphagnum obłusum 1
Comarum palustre Sphagnum Warnstorfii 1-2
Vaccinium oxycoccos 3-4
Drosera rotundifolia +
Salix rep. v. rosmarinifolia 1

Eriophoruim alpinum-Sphagnum Warnstorfii-Soziation
Eriophorum alpinum 3-4 Paludella squarrosa 1
Eriophorum polystachyum + Drepanocladus revolvens 1
Carex diandra + Bryum ventricosurn 1
Carex panicea + Camptothecium nitens 1
Carex limosa + Campylium stellałum 1
Carex lepidocarpa 1 Aulacomnium palustre 2
Heleocharis pauciflora 1 Sphagnum teres 1
Briza media 1 Sphagnum Warnstorfii 3-4
Trigloćhin palustris -t- Fissidens adianthoides -f-
Viola palustris + Hydrocotyle vulgaris -t-
Stellaria uliginosa + Salix rep. v. rosmarinifolia -ł-
Vaccinium oxycoccos 4
Drosera rotundifolia 1

Es kann betont werden, dali wie das sclion an anderer Slelle friiher 
geschah, Vaccinium oxycoccos im Flachmoor hohe Deckungsgrade er- 
reicht.

Spater im Laufe des Sommers wurde die Anwesenlieit folgcnder 
palndoser Orchideen in der Eriophorum-alpinum - Sphagnum-U arn- 
stor/ii-Soziation festgestellt:

Malaxis paludosa, vereinzelt,
Epipactis palustris, haufig.

Im Mai fand sieh aulierdem noeb selir sporadisch einc paludose Form 
der Orrhis latijolia in einent Exemplar inncrlialb der AufnahmeAache.

Der Bolirpunkt des vollstandigen Profils Joachimsthal lag unmit- 
telbar neben dein Aufnahmequadrat der Paliiclella-sguarrosaSoziaticm, 
und zwar auf einem der Aachen Sphagnuni-Warnstorfii-Bn 1 te, der 
etwa 20 cm die erwalinte Soziation iiberragte. Auf dem Riicken dieses 
Aachen Bultes liatten sich eine Brtula pubescons. ferner einige Exern- 
jłlare von Pinus silretris und Juniporus cnmmunis angesamt. Diese 
letztgenannten PAanzen deuten die Entwicklung zu Birken- oder Kie- 
fernwaldern auf Moorboden an, die in der Monograpliie iiber den 
Plotzendiebel von K, H u e c k  ausfiihrlich geschildert sind. Es ist sehr 
wichtig zu wissen, dali in diesen Moorwaldern einige montane Elemente 
vorlianden sind, so hesonders Dicranum-Artcn, ferner Sphagnum Russo- 
wii, Sphagnum Girgensohnii und Circaca alpina. Von mehreren Mooren 
hebt H u e c k  aulierdem das Vorkommen von Buchenwald auf Torf
Fedde, Repertorium, Beihett XCI 5
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liervor, so auch am Forst Grumsin, eine Erscheinung, die innerlialb 
Deutschlands ganz isoliert dasteht.

Die beiden geschilderten Soziationen sind eutropher Natur. Die 
erste gehort einer Assoziation an, die in der Hochmoormonographie 
des zweiten Yerfassers iiber die Nordhummlinger Moore ais Caricetum 
chordorrhizae-dioerae ( Paludelletum)  beschrieben wurde. Diese Pflan- 
zengesellscbaft ist in der 6ubalpinen Zonę des Nordens sowohl wie in 
den Alpen verbreitet, allerdings bevorzugt sie in beiden Gebieten den 
Osten, ferner sind gro!3e Areale mit diesen Gesellschaften in RuBland 
bedeckt. Innerhalb Norddeutschlands zeigt sieli eine deutliclie Bevor- 
zugung des ostliehen Teiles. So ist sie besonders liiiufig in den Provin- 
zen Brandenburg, Greiizmark-Posen-Westpreul3en, ferner im siidlichen 
OstpreuBen, also in Gebieten, die durch ein Kiefernklima ausgezeich- 
net sind. Wir konnen annebmen, daR das Optimum der Gesellseliaft 
vor den Beginn des Atlantikums fallt, also in das Boreal und Prae* 
boreal, ferner, daR die hen te nocli vorhandenen Standorte bereits in 
jenen Perioden allerdings in tieferen Niveaug entwickelt waren. Tm 
Rahmen der Untersuchung iiber diese Reliktassoziationen war eine 
Profiluntersuchimg aus solclien Standorten vorgesehen und ais erstes 
Profil wurde dazu das Moor ani GroRen Lubow-See bei Joachimstlial 
bestimmt. Der Bohrpunkt selbst ist auf Taf. VI eingezeichnet.

Der Abhang im Siiden deB Moores gliedert sieli in drei deutliclie 
Terrassen, die wir auch an dem Moranenstiick nordlicb des Moores 
wiederfinden. Die oberste Terrasse ist vom jiingeren Geschiebemergel 
gebildet, der im natiirlichen Stadium ais Endentwicklung den bal- 
tischen Buclienwald tragt. Derselbe ist in der Umgebiing des Moores 
vollig verscliwunden, ausgedehnte Steinbriiche und Acker bab en seinen 
Platz eingenommen. Nur an einigen unzuganglichen Steilhangen ent- 
wickeln sieli natiirliclie Gesellschaften, in denen neben Grasern und 
Stauden besonders reicblicli die Wiesensalbei (Salvia pratensis) vor- 
handen ist. Vereinzeltes Eichen- und Ahorngebusch verrat uns die Ent- 
wicklung ziun E i c h e n  m i s ę  h wa l  d,  der sieli selbst iiberlassen zum 
Buchenwalde iibergehen wiirde, wie das jene prachtvollen, zweifellos 
urwiiclisigen Bestande nordlicb des Grimnitzsees und bei Chorin zei- 
gen, die von H u e c k  ais baltiseher Bucbenwald geschildert wurden. 
Am FuBe der ersten Terrasse werden diese grasreichen Hangę pldtzlieb 
durch die Fettbafergesellscbaft ( Arrhenatheretum elatius) abgelost, die 
eine schwache Durchfeuclitung des Standortes anzeigt. An diese Be
stande schliefit sich der breitgewolbte Riicken der zweiten Terrasse an. 
Er ist im Gegensatze znr ersten Terrasse aus diluvialen gelben Sanden 
gebildet, die »ebr durchlassig sind, und infolgedessen nur schlechte 
Acker bzw. Aufforstungen tragen. Mehrfacli wird er aber noch 
durch eine Trockengrasgesellschaft eingenommen, die wir ais kontinen- 
lale Silbergrasflur bezeichnen miissen. Sie weicht von der normalen Aus- 
bildnng dieser Gesellschaft, die auf sterilen Sandbiiden der Umgebung 
sehr verbreitet ist, durch das Zuriicktreten der Flechten ab. Dafiir 
nehmen einige Krauter mid Stauden neben dem Silbergras iiberliand.



Es ist die Weingaertneria-canescens-Artemisia-campestris-Fazies, in der 
anscheinend Cladonia macilenta konstant ist. Am Fu Be der zweiten 
Terrasse beobachten wir einen plotzlichen tibergang dieser Trocken- 
grasgesellschaft in selir iippige Grasbestande, in denen Carex hirta 
dominierl. tiberall keimen ans diesem Grasteppich jungę Erlen und 
Birken, die aucli noch mehrere altere Uberhaller besitzen (siehe Ge- 
biisch auf Tafel VIII links). Der schroffe Wechsel der beiden Gras- 
gesellschaften lafit vermuten, daB liier ein intensiver Grundwasseraus- 
tritt vorhanden ist. Dieser verlauft iiber der unteren Tonterrasse und 
tritt in mehreren Rinnen am Grunde der zweiten Terrasse zutage. In 
diesen Rinnen schieben sich Tussilago-/or/ara-Bestande in die Silber- 
grasflur aufwarts. Der Hang der dritten Terrasse ist wieder durch die 
Fetthafergesellschaft eingenommen, die liier sehr iippig entwickelt ist 
und neben dem vorherrschenden Gras Arrhcnatherum elatius, Holcus 
lanatus, Festuca rubra, Briza media, Alchemilla rulgaris und Chrysan- 
themum leucanthejnum aufweisen. Diese Gesellschaft tritt in einer 
Parnassia-palustris-Gcum-rivale-rcićlien Fazies bis unmittelbar an den 
nassen Moorrand.

Das deutliehe Hervortreten der geschilderten drei Terrassen, betont 
diirch verschiedene Vegetation, macht es um so crstaunlicher, daB die- 
selben von geologisclier Seite nicht erwahnt sind. Aus der Literatur 
iiber die benachbarten Gebiete stieB ich nur auf eine Erwahnung von 
Terrassen am Oderhaff (Fr. K u h n e ,  Terrassen und Diinen des Stau- 
seegebietes zwischen Randów und Odermundnug), wo der Verfasser drei 
Terrassen in 20— 14 m, 14—8 m, 8 m bis zur Flaffflache, zu erkennen 
glaubt. Diese Terrassen sollen eine nordwestliche AbfluBricbtung durch 
die in dieser Richtung einfallenden Kiese beweisen. Siidwestlich des 
Moores beginnen jenseits der Endmorane die groBen Sander der Schorf- 
heide, die heiite geschlossene Kiefernwal der tragen. Zweifellos enthal- 
ten diese Kiefemgebiete auch groBere Teile natiirlichen Kieferuwaldes, 
doch sind besonders in dem letzten Jahrhundert groBere Flachen nach- 
oder neu aufgeforstet, sodaB im obersten Spektrum Pinus mit 68% 
dominiert. Wahrscheinlich ware dieser Anteil noch bober ausgefallen, 
wenn nicht im Pollenbilde sich noch die Reste des Bruchwaldes auf 
der zweiten Terrasse hemerkbar machten. Die Lauhholzer sind dagegen 
fast ganz verschwunden, wie erwartet wurde. Das oberste P*llen- 
spektrum spiegelt also den lokalen Waldbestand der Gegenwarl wieder.

Die Stratigraphie des Moores zeigt folgende Einzelheiten: mit 
14.40 m erreichte der Bohrer den festen Untergrund im Ton. Es folgt 
dann bis 14,26 m ein Schwemmtorf mit Braunmoosfetzen und Radi- 
zellen, der pollenfrei ist. t)ber demselben liegt ein Braunmoos- und 
Radizellentorf (mit MenYanthcs-Samen) bis 14 m, dann folgt bis 13,80 
eine sandige Algenmudde, und darauf emeut eine Radizcllen- und 
Braunmoostorflage bis 13,58 m. Von hier ab beginnt die Sedimentation 
einer ununterbrochenen Algenmudde bis unmittelbar unter der Ober- 
fiache, wo eine emeute Verlandung mit 30 cm Radizellentorf und 60 cm 
Braunmoostorf die Moorbildung abschlieBt. In 13,20 m Tiefe wechselt
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(ler Charakter der Algenmuddc, die bis daliin eine Flachwasserablage- 
mng war, in Tiefwassennudde.

Es wiire verkehrt, weim mail ans den 90 em Yerlaudungstorf der 
Oberflache auf eine langere Zeitdauer schlieBrn wollte. Dieser Torf ist 
sehr wasserig und liiRt sich mit der Hand leicht auf 10 cm zusammen- 
j)ressen. Femer hestelien die nachstfolgenden Schichten aus sehr 
wjisseriger Cyttja, die ehenfalls wie der hangende Torf in kurzer Zeit 
gebildet ist. Wolil aber kbnnen wir annelimen, daB die Sedimentation 
der Algenmndde (Gyttja) bis 13,20 m in gleicher Form vor sich ging. 
Infolgedessen wurde eine Zeitskala (am Rande des Diagramms) folgen- 
dermaBen festgesetzt. Am besten bekannt ist innerhalb dieser 13 m- 
Schicht der Zeitraum vom Punkte S 3 (Beginn des CoryZn.s-Absturzes 
und der Fagus-Kurve) bis zum Punkte S4 (erster Fagus-Riickgang). 
Dieser Zeitraum umfaRtnacb den Untersuchungen in nordwestdeutschen 
Mooren die Zeit von 1200 v.d.Ztw. bis 200 n.d.Ztw., also 1400 Jahre. 
Mit diesem Interiall wurde die Skala bis 6000 dnrchgefuhrt, wobei 
iiberraschenderweise dieser Zeitpunkt genau auf den Haselgipfel ent- 
ficl. Dieser Punkt wurde in Abanderung einer friiheren Veroffent- 
lichung ais S l  bezeichnet. Der syncbrone Horizont S2 ( =  3000) fallt 
zusammen mit oinem Córy his- und Pinus-Oipffl. Kurz vorlier treten 
ebenso wie in Nordwestdeutschland zum er=ten Małe subatlantische 
Einfliisse (Fagus, Carpinus, Pic<ja) etwas deutlicher liervor. Der syn- 
clirone Horizont S 5 fcllt mit dem Flohepunkt der Fagns-Kur\'e zu
sammen. Die (Ibereinstimmung mit den nordwestdeutschen synchrnnen 
Horizonten, die bier zuin ersten Małe auf ein ostdeutsches Diagramm 
bezogen wurde, ist also sehr gut, und es lassen sich, wie weiter unten 
gezeigt wird, auf Grund dieser Zeitskala selir genaue Datierungen ein- 
zelner Scbieliten vornehmen.

Wir betrachten zunachst den Abschnitt unter dem Haselgipfel. 
Wie die Tiefenangabcn an der linken Seite des Diagramms schon zei- 
gen, ist dieser Abschnitt sehr kurz (rd. I m) ,  er wurde deshalb in der 
Zeichnung stark verzerrt. Diese 1 m machtige Scbicbt wiirde in abn- 
licbem Sedimentationsverlauf wie die dariiber liegende Mudde 800 
Jabre umfassen. Wir konnen allerdings annehmen, daB die Schalzung 
urn ein Betrachtlicbes zu kurz ist, da eine zweimalige Verlandung die 
Bildung der Mudde imterbricht. Es konnte dafiir ais llochstbetrag die 
doppelte Zeitdauer in Reehnung gesetzt werden, damit wiirde der Be- 
ginu der pollenfi-brcnden Braunmooslage in 14,26 m Tiefe auf 7600 v. d. 
Ztw. fallen. Um eine genaue Beurteilung der Pollenspektren des Boreals 
vorzunehmen, ist es notig, die bisher bekannt gewordenen Unter- 
suclningen kurz zusammenzr.fasscn. Das groBte Materiał iiber spat- 
glaziale Bildungen wurde im .Jabre 1935 von T. N i l s s o n  aus Siid- 
schweden bekanntgegeben. N i l s s o n  fand, daB die Pollendichte seit 
Beginn der Baltischen Eisseczeit bis zur Alleriid-Zeit um 9000 v. d. Ztw. 
allmahlicb zunahm. So kamen beispielsweise im Moore von Ramnas- 
jbn um 10 000 iiber 200 Pollenkomer von Waldbaumen in 1 qcm 
Quadratflacbe vor. Dieser Hohepunkt wird erst wieder zu Beginn der



Yoldia-Zeit um 7800 v. d. Ztw. erreicht, walirend in dieZeit dazwischen 
zwei Tiefstande fallen, die wolil gotiglazialen EisvorstoBen entsprechen 
diirfen. Der erste VorstoB fand um 8500, der zweite um 8000 statt. Ein 
alinliches Ergebnis ergaben die Untersucliurigen in den Mooren von 
Kaffatorpsmosse, Storemosse, Allerums mosse, Vanstads mosse, Barę 
mosse, samtlicli aus Schonen uud Soekkedam \ on Seeland. Diese Periode 
wird ais jiingere Dryas-Zeit bezeichnet. Ihr folgt die Yoldia-Zeit von 
7800 bis 7500, die durch starkę f>'etu/«-Zunalime charaktcrisiert isl. 
Die Haselzone ist in Schonen sclir breit entwickelt, sie umfaBt das 
gesamte Boreal von 7500 bis 6000, also die Ancylus-Zeit. Haufig besitzt 
die Haseł walirend dieser Periode einen kleineren unteren Gipfel im 
ersten Drittel des Absdinittes und einen zweiten kraftigeren Gipfel, der 
mancbmal durcb inelirere Gipfellagen aufgelost ist. Das Ende dieser 
Zeit, die durch Haseldominanz gekennzeicbnet ist, fallt nacli Nilsson 
kurz vor 6000; walirend zur Zeit des ersten Gipfels die Eichenmisch- 
wald-Elemente so gut wie ganz fehlen, sind diese zur Zeit des zweiten 
Ilaselgipfels gewołmlich in niedrigen Werten vorliaiiden. Im iibrigeu 
leilen sich Birken und Kiefem in die Waldbildung.

Durch die Uutersuchungen S c l i i i t r u m p f s  bei Hamburg 
(Meiendorf und Stellmoor) sind wir in der Lagę, die Ergebnisse aus 
Siidschweden mit denen Norddeutschlands zu vergleichen. Ich liabe 
schon an anderer Stelle auf die Bedeutung dieser Profile hingewiesen, 
sodaB ich mich auf eine kurze Zusammenfassung des jiingeren spat- 
glazialen Abschnittes besclirankcn kann. Wiclitig ist die Feslstelluug, 
daB die End-Magdalenien-Kultur der sogenannten Ahrensburger Stufe 
mit der jiingeren Dryaszeit in Schonen zusarmnenfallt. Das emeute Auf- 
treten von Hippophae und Solaginclla verbunden mit zweimaligcr 
Betula-Salix-Zimahme und ebcnfalls doppeltem, starken Anschwellens 
der Nichtliaumjiollenwerte kennzcichnen die beidcn glazialen VorstoBe 
dieser Zeit, in dereń Gefolge llentierjager erneut in dieser Landschaft 
bei Hamburg auftraten. Walirend der folgendcn Yi>ldia-7,eil nimmt 
die Pollendi elitę schnell zu, die Nichtbaumpollenprozente sinken dem- 
entsprechcnd schnell ab, und die 5a/ńc-Kurve geht bis auf niedrige 
Prozente zuriick. Die Ancylus-Zeit ist bei Stellmoor durch Schwan- 
kungen der Pinus~Botula-Kurven und sporadisclies Vorkommen von 
Tilia, Quercus und Ulmus gekennzeicbnet. Gleichzeilig beginnen die 
Famę eine geschlossene Kurve zu bilden. Ein Vergłeich der Pollen- 
diagramme von Stellmoor und Meiendorf beweist die lokale Ausbil- 
dung von Birken- und Kiefernbestanden walirend jener Zeit. Bei 
Meiendorf sind im Boreal zwei Kieferngipfel vorhanden, die jedesmal 
mit einer Zunahme der Niclitbaunipollenwerte verbunden sind, das 
letztemal bis auf 158°,;. Kurz darauf beginnt der Anstieg von Corylus 
in einer Aachen Kurve zu einem schwach ausgepragtem Maximum von 
20%, das auf 6000 datiert werdcn kann. Audi in diesen Abschnitt des 
Haseł-Anstieges fallen arcliaologische Fundę, die wahrscheinlich zum 
T a r d e n o i s i e n  gehoren. Ein Vergleich der beiden erwiilinten Dia- 
gramme zeigt aber, daB die Nicblbanmpollen-Werte nicht an allen 
Stellen ein sicherer Hinweis auf die jiingere Dryus-T.eit sind, eine
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Beobachtung, dłe u. a. G r o 13 aus OstpreuBen bestatigte. In den 03t- 
preuBischen Diagrammen besitzen wir in einem kraftig ansgebildeten 
SaZńr-Gipfel nm 8000 einen Hinweis auf das erneute Vordringen des 
glazialen Klimas in sudlichere Breiten.

Mittels dieser neuen Ergebnisse, die im obi gen kurz skizziert 
wurden, ist es auch moglich, jene Pollenspektren westdeutscher und 
hollandischer Moore vor dem Haselgipfel, die durch auffallige Sehwan- 
kungen und stellenweise bbhere Beteiligung von warmezeigenden 
Elementen ausgezeichnet sind, genayer zu datieren, wie das bisher 
moglich war. Insbesondere muli die Auffassung, daB es sieli bei dem 
Ansteigen der Alnus- und BerwZa-Kurven mit gleiclizeitigen Eichen- 
mischwald-Worten um eine atlantische Schwankung nach dem Allerod 
han delt, aufgegeben werden. Diese Scliwankungen werden von der 
Hasel-Kurve zum grbBten Teil umsclilossen, und wir finden vielerorts 
die beiden geschilderten Haselgipfel wieder (am estremsten im Profil 
aus der Zuider See). Es handelt sieli hei all diesen Erscheinungen 
nm boreale, ancyluszeitliche Spektren, und haufig gelit dieser Ent- 
wicklung eine BefwZa-Dominanzzone mit gleichzeitigen fallenden Salix- 
Werten voraus (so bei Esterwegen). Allerdings sind die Salix-Werte 
nur lokaler Herkunft, wie das bei Esterwegen festgestellt wurde, und 
das Auftauchen subarktischer Weidengebiische innerhalb der Yoldia- 
Zeit sclieint auf den Osten beschrankt zu sein. Wiclitig ist das Vor- 
kommen von lutula nana zu Beginn des Boreals bei Papenburg 
a. d. Ems. S c h u b e r t  hat triftige Griinde yorgebracht, daB die 
Zwergbirke sieli an der Niederelbe bis zum Beginne des Atlantikums 
halten konnte. Es ist selir bedauerlieh, daB nicht iiberall in den 
spiitglazialen Mooren mit enger Schichtenfolge untersucht wurde und 
ebenso die Nichtbaumpołlenwerte vemachlassigt wurden. Jedenfalls 
ist der spate Beginn der Moorablagerungcn im Westen sehr auffallig, 
und ich hoffe, an einer anderen Stelle die Vegetationsverhaltnisse 
Norddeutschlands wahrend des Boreals in einem griiBeren Zusammen- 
hange zu beliandeln.

Die diinne Schwemmtorflage am Grunde des JMoores bei Joachims- 
tlial in 14,40 m Tiefe ergab ein Spektrum von 89% Pinus und 11% 
Bctula (nicht eingezeichnet), danebeu 2 Carex- und 2 Graminc.cn- 
Pollen. Schon diese geringen Nichtbaumpołlenwerte sind ein Hin
weis auf ein relatiy junges Alter der Schicht. In 14,26 bis 14,20 m 
Tiefe erlebt Pinus einen Riickgang auf 63%, Bctula dagegen einen 
Anstieg auf 22% ; ferner sind vorhanden 6%  Quercus (3 Qu. robur, 
3 Qu. sessilis), 2 Lilnms, 7 Alnus, 14 Corylus und 2 Salix. Dann ver- 
schwinden alle Arten bis auf Bctula und Pinus, die bis zum Hasel
gipfel die absolute Herrschaft liaben. Wahrend dieser Zeit beobach- 
len wir eine zweimalige Zunahme von Betula, die stratigraphisch 
durch jedesmalige Vernassung in Erscheinung tritt, und dereń klima- 
tische Ursache besonders durch das Fehlen irgendeiner Sandschicht 
beim Ubergang zur Algengyttja gekennzeichnet ist. Mit dieser Bctula- 
Zunahme ist gleichzeitig das sporadische Auftreten von Corylus,



Quercus, Ulmus und Salix verbunden und das Zusammenfallen der 
beiden Pńws-Gipfel mit dem En de einer Verlandung in der Strati- 
graphie des Profils ist ein weiterer Hinweis auf die klimatische 
Ursache dieser Ersclieinungen. Wie schon weiter oben gesagt, konnen 
wir baufig einen ersten niedrigen Haselgipfel zu Anfang des Boreals 
feststellen. Bei geuiigend dichter Probecntnahme sind auch innerhalb 
des Boreals wiederholt mehrere Birkengipfel erfaBt worden. Wir 
liaben es also innerhalb der langdauernden Ancylus-Zeit mit kleineren 
klimatischen Schwankungen zu tun, die bisher nur eine ungenugende 
Beachtung fanden. Die Birkenschwankung in 13,80 m stellt jedenfalls 
innerhalb des Boreals einen bemerkenswerten Einschnitt dar und die 
quantitative Diatomeen-Analyse (s. Teil II) laBt auch fur die zweite 
Schwankuug eine weitaus groBere Bedeutung erkennen, ais bisher an- 
genonimen werden konnte. In den dargestellten vier Spektren zwischen 
13,80 und 13,87 m ist Bo tulą ruina zu 4 bis 8%  an der Botula- 
ICurve beteiligt. Die vorhergeliende Flachwassermudde zeigt dem- 
entsprechend einen sehr liohen Anteil der nordiscli-subalpinen Arten 
innerhalb der Diatomeenflora. Diese Arten treten zum zweiten Małe 
gegen Ende des Boreals in der Schicht 13,58 bis 13,65 m in verminder- 
ter Zahl auf, um dann zu verschwinden.

Wir diirfen nach den obigen Uberlegungen den schwaclien Hasel
gipfel ani Grunde des Moores mit dem schwaclien ersten Hasel
gipfel des Boreals in Verbindung hringen. Dann nimmt Corylus ab, 
und zwar bei Joachimsthal so stark, daB sie nur noch sporadisch 
viermal in Erscheinung tritt. Dieser geringen Haselbeteiligung wah- 
rend des Boreals entspricht auch der relativ niedrige Hasel-Gipfel 
mit 40% am Ende des Boreals. H u e c k  fand in derselben Zeit am 
Plbtzendiebel 50 bis 60%, H e s m e r  bei Chorin 40%. Im iibrigen 
ergab die Mark Brandenburg nach Hesmer Differenzen im Hasel- 
inaximum von 5 bis 62 %. Wir ersehen daraus, daB die Haselbeteili
gung unter den gleiclien klimatischen Bedingungen relativ groBe 
Schwankungen aufweist, und das gleiche gilt fiir alle iibrigen Gebiete 
Europas. Nach den weiter oben aufgefuhrten Zeitbestimmungen fiillt 
der erste schwache Haselgipfel in die Zeit zwischen 7500 und 7000 
v. d. Ztw. Die Birkenschwankung in 13,8 m Tiefe diirfte also der Zeit 
um 6900 v. d. Ztw. entspreclien, die beiden Kiefemgipfel auf 7000 
und 6600 v. d. Ztw. fallen. Die Berechnung des Beginns der Moor- 
ablagerungen bei Joachimsthal mittels der Sedimentation diirfte also 
zulreffen, welin auch der Zeitpunkt vielleicht um ein Geriuges zu hocli 
gegriffen ist.

Zusamnienfassend laBt sich sagen, daB die Birken - Kiefem- 
Schwankungen des Boreals klimatischer Natur sind. Das Kiefemklima 
war den gemafiigten Arten durchaus feind. Wir sind gewohnt, in der 
Kiefemzeit des Postglazials die Warmezeit zu sehen. Es ware richti- 
ger, von einem a r i d e n  K l i m a  dieser Zeit zu sprechen, und an- 
scheinend haben sich die Reste des Inlandeises noch im Boreal
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bemerkbar maclien konnen, bzw. liabeii sie noch einen schwachen 
YorstoB untemommcn,

Uber die Treimuug des Spalglazials voni Postglazial ist bekannt- 
lich bei den riordischen Forscherii keine Einigkeit vorhanden. 
N i 1 s s on  bat neuerdings in Ubereinstimmimg mit J e s s e n  daB Post- 
glazial mit seiner Periode IX (7800) beginnen lassen und fiihrt fur 
diese Ansicht besonders ins Feld, daB seit Beginn der Yoldia-Zeit 
( =  Periode IX) eine schnellere Erwarmung sich in der Zunahme der 
Pollendichte dokumentierte. Es handelt sich bei diesem Zeitpunkt 
bekaimtlicli uni das Abriicken des Inlandeises von den mittel- 
sehwedischcn Endmoranen Raen-Salpausselka. D e  G e e r bat dagegen 
das Postglazial mit der Zweiteilung des Inlandeises am Indals - Elf 
urn 6700 beginnen lassen.

Es ist natiirlich klar, daB der Beginn des Postglazials um so niiher 
der Gegenwart zu liegen kommt, je weiter wir nacłi Norden gehen. 
Es ist deshalb m. E. nicht richtig und logisch nieht einwandfrei, 
wenn wir bei der Festsetzung dieser Grenze auf die nordisclien oder 
alpinen Erscheinungen Rucksiclit nehnien. Die mitteleuropaischen 
Forscher K u l c z y ń s k i  und R u d o l p h  haben beide betont, daB 
der Hauptwechsel im Vegetations- und Klimaeliarakter seit der letzten 
Eiszeit in dem Eintreten atlantischer Verhaltnisse, die durcli die 
Hasel-Ausbreitung eingeleitet werden, zu sehen ist. Hierhin muB des- 
lialb die Grenze vom Split- zum Postglazial verlegt werden. Allenfalls 
kann mail vou eincr Ubergangszeit vom Spatglazial zum Postglazial 
spreclien, und diese Zeit wiirde dann die Yoldia- und ^Incy/us-Periode 
umfassen. Bekanntlich liatte D e  G e e r fiir diesclbe die Bezeichnung 
„Finiglazial“  gepragt.

Bei der exakten Zeitbestimmung der Grenze zwischen dem Spat- 
und Postglazial spitzt sieli alles auf die Frage zu, ist das Hasel-Maxi- 
mum in Nord- und Mitteleuropa, wie das von den meisten Forschern 
angenommen wird, absolut synchron?

Wie icli schon in einer friilieren Schrift angefuhrt habe, halte ich 
das fiir ausgescblossen. Schon allein die Tatsache, daB die Haselzeit 
die atlantische Eiclienmischwaldzeit einleitet, muB m. E. in Nord- 
europa eine verschiedene Ausliildung der Haselzeit bedingen. In diesem 
Zusammcnliange mochte ich die Aufmerksamkeit auf das Vor.handen- 
sein zweicr verschiedener Haselrassen lenken, die wahrscheinlich auch 
in den Interglazialen schon eine Rolle spielten.

Besonders spate llaselgipfel scheinen auf bruchwaldahnliche Be- 
stande hinzuweisen, die beispielsweise an der Unterems im Atlantikum 
griiBere Ausdehnuug besaBen. Ungewohnlich holie Haselprozente 
scheinen besonders fiir kalkrciche Moranenboden des nordisclien Ver- 
eisungsgebietes typisch zu sein. Extrem liohe Haselwerte (80 bis 100%) 
fand D. S c h r b d e r  in borealen Scliicliten der Zuider-See. Der An- 
siclit N i l s s o n s ,  daB der Anstieg der IIaselkurve in Schonen gleich- 
zeitig sei, kann ich mich aus Grund seines mitgeteilten Materials niclit



anschliefion. So fallt iu ciem Diagramm von Morkholts-mosse der 
Maximalstand der Corylus-Kurve mit der voll ausgebildeten Eichen- 
miscliwaldzeit zusammeu. Davor liegl ein err.tcr kleinerer Hasel- 
gipfel, der mit dem ersten Anstieg der Alnns-Knrve einhergeht. Im 
Gegensatze dazu zeigt das Diagramm von Biiksmossen, das ebenfalls 
im Kiistengebiete Westschonens gewoimen wurde, mehrere Haselgipfel, 
die samtlich vor der ersten Ausbreitnng der Erlenbrucher vorhandeii 
waren.

Die Untersuchungen H e s m e r s  in Brandenburg zeigten, wie ver- 
scliieden in diesem begrenzten Gebiete nicht allein die Auspragung 
des Haselmaximuni8, sondern aucb seine Lagę ist. Mit der Alnus- 
Ivurve gleichlaufend ist die Corylus-Kurve bei Biesentlial (Profile D3 
und D5) ,  Freienwalde, Lagow (Profil D23) und Lieberose. Leider 
sind die Probenabstande in den Diagrammen H e s m e r s  zu weit, uin 
genaue Schliisse auf Abgrenzung von Perioden zu zielien.

Mit dem plotzlichen Anstieg der Haseł iu unserem Diagramm voin 
Gr. Lubow-See bei Joachimsthal beginnt jener entsclieidende Wechse] 
im Charakter des postglazialen Klimas, den wir ais Wechsel voni 
ariden zum humiden Typus bezeichnen konnen. Gleiclizeilig steigt 
der Wasserstand des Sees (siehe Dialomeenllora), der bis dahin ais 
Flachwassersee bezeichnet werden niufi. Die klimatischen Schwankun- 
gen innerhalb des nun folgenden Postglazials baben den Charakter 
des Sees also nicht mehr grundlegend ibidem konnen. Dem Hasel- 
Anstieg auf 40% folgt der Quercus-Anstieg auf 12%. Die Eichenwerte 
wahrend der ersten Moorphase (S 1 bis S 2) bewegen sich um 10% und 
gewinnen nur einmal vorubergeliend um 4000 v. d. Ztw. die Hohe von 
14%. Auch die beiden anderen Eiclienmischwaldkomponenten Ulmus 
und Tilia sind relativ niedrig. lhr Hochststand (14%)  fallt mit dem 
Eichenhochststand zusammen. Die Kiefcmkurve liegt in der ersten 
Moorphase noch hocli und bewegt sich zwisclien 50 und 60%. Nur 
zweimal vermag die Birke zu Anfang die3er Pliase die Kiefemprozente 
auf 36 bzw. 38% herabzudruckcn. Die erste Birkenzunahme auf 44% 
ist aus vielen westdeutschen Gebicten ais „Birkenpliase“  bekannt und 
fallt noch in die Haselzeit. Erst jetzt steigt die Erie auf 26%. Da wir 
die Alnus- und Betula~Werte auf den Bruchwahl in der zweiten Ter- 
rasse zuruckfiihren konnen, mufi das Yerhaltnis zwisclien Erie und 
Birke innerhalb des Brucliwahles nicht immer dasselbe gewesen sein. 
Wir konnen verinuten, dafi eine hohere Beteiligung von Betula iimer- 
halb des Erlen-Birken-Bruclies eine kiihlere, dagegen eine hohere 
Beteiligung von Alnus eine warmere Pliase anzeigen. Diese Ver- 
mutungen scheinen ihre Bestatigung darin zu finden, daB zweimal 
Haselanstiege mit Almis-Hohepunkten zusammenfallen (um 5200 und 
um 3000). Die J3etu/a-Ausschlage um 5800 und 4800 sind dagegen 
mit Corydns-Tiefstanden verbunden. Die Haseł ist wahrend der ersten 
Moorphase starken Schwankungen ausgesetzt, die wir in vielen Dia- 
grammen Mittel- und Nordeuropas wieder antreffen. Gegen Ende der 
ersten Phase erreicht Corylus mit 5% ihren Tiefstand.
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Der groBte Teil der ersten Moorphase ist durch eine kontinuier- 
liehe selir niedrige Picea-Kurve ausgezeichnet. Innerhalb dieser Kurve 
liegt das Vorkonunen von Fagus (zweimal) und Carpinus (einmal). 
Ganz alinliche Erscheinungen finden wir ebenfalls in vielen Mooren 
ISorddeutschlands. Wir kbnnen also annehmen, da fi in derselben Zeit, 
ais die ersten sporadischen Fichten in der Umgebung von Joacliims- 
tlial auftraten, auch Hainbuche und Buche vorkamen. Die Buche 
ist bereits (eine Bestatigung von Beobaehtungen in Westdeutschland) 
uin 5500 mit 1% einmal vorhanden. Das Auftreten der Schatt- 
holzarten Fichte, Hainbuche und Buche fallt, wie wir sehen, jedes- 
mal mit einer Vermehrung des Eichenmiscliwaldes zusammen, ein 
Hinweis darauf, dafi beide Erscheinungen dieselbe Ursache liatten. 
Allerdings war das atlantische Klima wahrend der ersten Moorphase 
fur die Eichenmischwaldarten weit giinstiger ais fiir die genannten 
Schattholzer. Infolgedessen koiinlen letztere im Landschaftsbilde keine 
bedeutendere Rolle spielen.

Wahrend der zweiten Moorphase (S 2 bis S3) ,  von 3000 bis 1200, 
beobachten wir eine krafligere Schwankung von Alnus, die zur Folgę 
bat, dafi die Kiefemwerte absinken. Im iibrigen sind die Vegetations- 
perlialtnisse gegen die der ersten Phase nur insofem geandert, ais die 
Beteiligung von Ulmus am Eichenmischwalde erlischt, ebenso wird 
die Beteiligung von Tilia geringer, und die Buche tritt dafiir etwas 
regelmafiiger auf. In diese Moorphase fallen zweimalige Vemassungs- 
anstiege. An der linken Seite des Diagramms ist aufier den Schatt- 
holzern und Eichenmiscliwald-Elementen die Bruehwald-Kurve (ge- 
strichelte Linie Bctula +  Alnus) eingezeichnet. Aus dieser Kurve 
geht hervor, dafi der Bruchwald wahrend der zweiten Moorphase lun 
2300 und um 1400 je einen Anstieg besitzt. Dieser Anstieg ist auf 
Zunalime des Grundwasseraustritts in der zweiten Terrasse zuriick- 
zufiihren, also eine Folgę vermehrter Niedersclilage.

Wahrend der dritten Moorphase (S3 bis S 4) von 1200 vor bis 
1200 n. d. Ztw. zeigt die Pinus-Kurvc zur Grenzhorizontzeit einen letzten 
Gipfel (57% ). Der Bruchwald hat zu dieser Zeit einen Tiefstand 
erreicht, und wir datieren die emeute Vemassungszunahme mit 
600 v. d. Ztw. Die dritte Moorphase ist charakterisiert durch den Corylus- 
Absturz, der allerdings infołge der geringeren Haselwerte der vorher- 
gehenden Moorphasen nur scliwach in Erscheinung tritt. Immerhin 
ist in selir vielen liorddeutschen Diagrammen noch um 1200 ein deut- 
liclier lelzler Haselgipfel vorlianden, und die Zeit des Corylus-Ab- 
sturzes wird gewdlmlich ais „postglaziale Klimaverschlechterung“  be- 
scliriebełi. Diese Kliniaverschlechterung bereitet sich jedenfalls seit 
3000 und in selir schwachem Mafie seit 6000 vor (sporadisches Auf- 
treten von Scliatthdlzern!). Mil dem Anfang der dritten Moorphase 
fallt der Beginn der FagusJZone zusammen, doch bleiben die 
Fagus- Werte niedrig, um erst am Ende der dritten Moorphase 
(zur Romerzeit) zum ersten Małe zuzunelnnen. Der Beginn der kom 
tinuierliclien Fagus-ICurve ist ebenso wie in Westdeutschland auch bei



Joachimsthal durch eine kleine, aber geschlossene Picea-ICurve be- 
gleitet. AuBer Fagus ist dann regelmaBig noch Carplnus vorhanden. 
Der erHte Fagns-Riickgang ist charakteristisch fili- den synchronen 
Horizont S 4 (200 n. d. Ztw.).

Erst wahrend der vierten Moorpliase erreicht Fagus ihr Maximum 
in 2,50 m Tiefe mit 22%. Gleichzeitig besitzt Carpinus 6%  und 
Quercus 23%. Dem Buchenwalde siiid also Eichen im gleiclien An- 
teile, Hainbuchen nur schwach beigemischt. Linde und Ulme sind so 
gut wie verscliwunden. Gleichzeitig hat die Kiefer ihren postglazialen 
Tiefstand mit 20% erreicht. Am Anfang und am Ende dieser Moor- 
phase zeigt die Bruchwaldkurye jedesinal einen Anstieg, und wir 
datieren diese beiden letzten Vernassungshorizonte mit 400 n. d. Ztw. 
und 1200 n. d. Ztw.

Die letzte, fiinfte Moorphase umfaBt die sogenannte Kultur- 
spektren-Zeit und ist gekennzeichnel durch die Rodung der Walder 
und infolgedessen Zunahme von Pinus. Die Buclie erleidet einen kata- 
strophalen Absturz; sie hat also unter der Rodung zuerst gelitten. Wir 
wissen aus forstlichen Beobachtungen, daB die Buche den Kalilschlag 
am wenigsten vertragen kann, wahrend einzelne tiberhalter von Hain
buchen und Eichen wieder ausschlagen konnen. Infolgedessen zeigen 
die beiden letztgenannten Arten eine schwache Zunahme, und die 
Eiche bałt sieli (vielleicht infolge Begunstigung durch den Menschen) 
noch bis um 1800 mit 22%, um erst dann schnell auf 4% zuriick- 
zufallen. Fagus verschwindet voriibergehend ganz, und schlieBlich 
wird auch der Bruchwald auf der Terrasse, wie der heutige Zustand 
das zeigt, immer mehr gerodet. Die Bruchwaldrodung beginnt aber 
erst um 1600, wahrend die Buchenwaldrodung schon um 1200 ihren 
Anfang nimmt, und wir selien darin den Fortschritt des Ackerbaues, 
der zuerst von den besseren Boden Besitz ergreift und schlieBlich auch 
die nasseren Boden in Bearbeitung nimmt. Immerhin haben sich nam- 
hafte Bestande des Bruchwaldes, wie das der Augenschein lehrt, bis zur 
Gegenwart halten konnen, und die letzte sprungliafte Zunalime von Pinus 
(41 bis 68%)  geschieht zum grofiten Teile auf Kosten der Eichen, 
zum geringeren Teile auf Kosten der Birken und Erlen.

Ein regionaler Vergleich der Waldphasen im Gebiete der bal- 
tisclien Moranen und des Hinterlandes muB so lange zuriickgestellt 
werden, bis aus diesen Gebieten geniigend Pollenanalysen vorliegen. 
Diese fehlen gegenwartig noch ganz in Mecklenburg wie in grofien 
Teilen Pommems. Aus dem eigentlicheu Moranengebiet Iiegen einige 
Analysen von H u e c k  und H e s m e r  und L. II e i n  vor. Am nach- 
sten liegt das untersuchte Moor am Plotzendiebel ( H u e c k ) .  Das 
Diagramm (der BohrungB z. B.) weicht schon stark von dem Joachims- 
thaler ab, ein Beweis, wie richtig die Beriicksichtigung lokaler Fak- 
toren ist. Im Falle Plotzendiebel handelt es sich um die Ausbildung 
von Birken und Kiefermoorwaldern, dereń Vegetationszusammen- 
setzung von H u e c k  ausfulirlich geschildert ist. Die Moorwalder
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liaben eine Reihe montaner und nordisclier Eleniente, die mail ais 
Relikte auffassen kann. Diese Walder sind nach Aussage des Pollen- 
diagranims erst nach der „subatlanlisclien Klimaversehlechlerung“  ent- 
standen und liaben sieli seit dieser Zeit noch standig auf dem Moore 
ausgebreitet. Die Eiche erreicht Behr spat, namlicb mit Beginn der 
Buchenausbreitung, lidhere Werte, ebenso die Linde, die ein aus- 
gesproebenes spates JVIaximum besitzt (um 1200 v. d. Ztw.). Linden- 
bestande haben sieli bis kurz vor der Gegenwart lioch ballen koniien, 
eine Bestatigung der Mitteilung H e s m e r s .

Die Buchenwerte scłiwanken innerbalb des Moranengebietes im 
Maximum immerbin noch zwischen 15 bis 50%, also sehr betrachtlich, 
ein weiterer Beweis, dafi die Buche niebt alle buclienfahigen Biiden be- 
siedeln konnte. Noch krasser tritt diesc Ersclieinung in dem Gcbiete 
Pommems liervor, der durch H. N i e t e c h  bearbeilet wurde. Die 
Herrschaft der Eiche ist dort im Subatlantikum nirgends gebrochen 
worden, und es ist typisch, dafi auch das plotzliche Anschwellen der 
Buchenwerte (so bei Kl.-Mdllen auf 20%)  die Eiclienkurve niclit be- 
einfluBte. Walirend des Buchenanstiegs iibcrgipfelt teilweise die Hain- 
buebe die erstere (so ani Prilippsee!). Die Bueheiiwalder waren also 
deutlieb kontinental, d. h. sie Sclilossen sich niclit iiberall, so dafi die 
Eiche die Herrschaft behalten konnte. W ie weit Besiedlungsverlialt- 
uisse hier eine Rolle mitspielten, entziebt sieli leider noch einer 
exakten Beurteilung.

Auffallig ist jedenfalls die relatiy geringe Beteiligung der Linde 
am Eielienmischwalde, und das Uberwiegen der Ubne iiber erstere. Im 
Gcbiete der Wcizacker-Schwarzerde soivie auf Grundmoranenboden 
existierten bis um 3000 v. d. Ztw. Eicben-Ulmeiiwalder, die bdchstwahr- 
scheinlicb Steppenwaldcliarakter trugeu. Dieser Waldtyp ist ais Relikt 
an den Oderbangen bis znr Gegenwart infolge giinstigen Lokalklimas 
erlialten. Wabrend dieser Eichen-EIlmenzeit hat die Kiefer noch iiber- 
all vorgeherrscht, ein weiterer Beweis fur den Steppenwaldcliarakter. 
Hobere Erlenwerle ais Kennzeichen ausgebreiteter Versumpfungen 
treten in diesem pommerseben Gebiel sehr spat, namlich zur Zeit 
des rapiden Haselabstiegs auf.

\ ielfacli zeigt erst jetzt die Eiche (so in Gr.-Geliich) starkere 
Zimahme, ebenso wie bei Joachimstlial, was wir auf diesełben Ur- 
sachen, verspatete Zunahme der Bewahlungsdichte im Verein mit dem 
Beginn des regelmafiigen Auftretens der Schatthblzer zuruckfiibren 
kdiinen. Gleiclizeitig erreiclit die Kiefer iiberall ilire niedrigsten 
Wertc. Also hatle die Bewaldungsdiclite erst in der Bronzezeit einen 
eiitscheidenden Weclisel erfahren, und dieses Yerlialtnis andert sich 
erst wieder, ais der Mensch seit dem Mittelalter die Walder lichtet. 
Au auderer Stelle babę ich ausgefiilirt, dafi in nordostdeutscben 
Kiistenprofilen die Ulmenkurve auf Ulnuis-pffusa-Aimnwalder zuriick- 
zufiibren ist, also gar keine Bezieliung zu den Ulmenkurven kontinen- 
taler Gebietcn bat. In letzteren sind es bekanntlich die Ulmenarten 
tJlrnus campestris und Ulmus monlana. Die Reste der ulmenreichen



Auenwiilder siud durch die iutensive Kultur iin Nordwesten vemichtet, 
doch kommen noch ahnlichc Bestande wieder an Kiistengebieten des 
Kurischen Haffs in OstpreuBen vor. Die Lindenwalder des Atlantikums 
scheinen eine durchaus selhstandige Rolle gespielt zu haben; sie 
diirften in ihrem Ausseben uicbt allzu weit von Lindcnbestanden ent- 
femt gewesen zu sein, die heute z. B. noeh in dem Colbitzer Forst 
(Letzlinger Heide westlicli von Magdeburg) vorbanden sind und durch 
ihre relative Arlenarmut auffallen. Von anderen Baumarten sind nur 
vereinzclt Eiclien und Hainbuchen aus jenem Walde nachgewiesen.

Diese Beispiel mbgen geiiiigen, um zu zeigen, wie vorsiehtig man 
mit dem Begriff Eiclienmischwald sein mul3, der sehr heterogene Ele- 
mente umfassen kann. Dasselbe gilt, wie wir das oben schon sahen, 
fiir den Begriff Buchenwald, dessen rezente Waldformen aber natur- 
gemaB viel besser bekannt sind ais die sogenannten Eichenmisch- 
walder. Im allgemeinen kann man sagen, dafi jede Landschaft, wenn 
auch in Relikten, au gewissen Platzen, die lokalklimatisch oder 
edaphisch von der Regel abweichen, auch die alteren Waldformen 
nocli neben den vorherrschenden jiingeren erhalten kann.

D ie  B e d e u t n n g  d e s  P r o f i l s  J o a c h i m s t ł i a l  l i e g t  
e i n e r s e i t s  d a r i n ,  d a B es h i e r  g e l a n g ,  m i t t e l s  d e r  
q u a n t i t a t i v e n  D i a t o m e e n a n a l y s e ,  d i e  da m i l  z u m  
e r s t e n  M a ł e  i h r e  A n w e n d u n g  f i n d e t ,  d i e  f i n i g l a z i a -  
l e n  K l i m a s c h w a n k u n g e n  u n t e r  B e w e i s  z u s t e l l e n .  
F e r n e r  a b e r  k o n n t e n  f i i n f  w i c b t i g e  V e r n a s s u n g s -  
z o n e n  s e i t  3000 v. C h r., d ie  k l i m a t i s c h e  U r s a c h e n  
h a b e n ,  d a d u r c h  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  da!3 d ie  o r o -  
g r a p h i s c h e n  V e r h a l t n i s s e  d e r  n a c h  s t e n  U m g e b u n g  
d e s  M o o r e s  b e r i i c k s i c h t i g t  w u r d e n .

Bei der Beschreihung der Vegetation auf den Terrassenstufen 
am Gr. Lubowsee wurde schon erwahnt, da!3 auf der zweiten Terrasse 
ein Bruchwald z. T. in Restbestanden stockt, der durch Birken und 
Erlen gebildet ist. Er verdankt lokal beschriuiktem Grundwasseraus- 
tritt seine Entstehung. Es ist ohne weiteres einleucbtend, daB diesem 
Bruchwald die Pollenspektren von Alnus und Bctula zuzuschreiben 
sind, besonders da am See bis vor seincr Absenkung keine nennens- 
werten Erlenbestande wacbscn konnten.

Auf der linken Seite des Diagramms wurde deshalb aufier den 
Licht- und SchatthoIzkurven nocli eine dritte (Bruchwald) Kurve 
gezeichnet, die die Spektren von Rctula und Alnus zusammenfal3t. In 
dem vorigen Kapitel wurde schon auf den wechselnden Anteil von 
Be tuła innerhalb der einzelnen Moorzonen bingewiesen.

D ie  B r u c h w a l d k u r v e  e r g i b t  s e i t  3 0 0 0  v. Chr .  
f i i n f  d e u t l i c h e  T i e f s t a n d e  b e z  w. A n s t i e g e ,  d i e  
k l i m a t i s c h e n  S c h w a n k u n g e n ,  d. h. w i e d e r h o l t e r  Z u -  
n a h m e  d e r  N i e d e r s c h l a g e  e n t s p r e c h e n  mi i s sen.  Diese
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fiinf Tiefstande der Br uchwal d kur ve lassen sich mittels der Zeitskala 
(am Rande des Diagramms rechts) ziemlich genau berechnen, und wir 
stellen die iiberaschende Tatsache fest, daB diese fiinf Minima sich 
weitgehend mit den fiinf RekurrenzAachen G r a n l u n d s  aus Schwe- 
den decken. Im einzelnen sind:

1. Minimum =  Ry V =  2300 v. d. Ztw.
2. Minimum =  Ry IV =  1400 v. d. Ztw.
3. Minimum =  Ry III =  600 v. d. Ztw.
4. Minimum =  Ry II =  400 n. d. Ztw.
5. Minimum =  Ry I =  1200 n d. Ztw.

Die erste Yernassungszone fallt also in das Ende der jiingeren 
Pteinzeit, die zweite in dic altere Bronzezeit und die dritte in den 
Ueginn der Eisenzeit. Wahrend der beiden letzten Jahrtausende sind 
zwei Vemassungszone« i400 und 1200 n. d. Ztw.) festzustellen. Dabei 
fallt die letzte bei Joachimsthal mit dem Bucbenmaximum, die vor- 
letzte mit dem Ende des crsten Buehenriickganges Norddeutschlands 
zusammen. Den Beginn dieses charakteristischen Buchenknicks konnte 
ich schon friilier auf 200 n. d. Ztw. datieren. (Synchroner Horizont 
S 4 !)

Bei der Untersuchung eines nordwestdeutschen Hochmoorgebietes 
(Nordhiimmling) konnte ich schon 1932 einen wiederholten Wechsel 
von Vernassungs- und Trockenschichten durch Yerhindung mit datier- 
baren archaologischen Funden zeitlich bestimmen. Es wurden zunachst 
fiinf Vernassungslagen unterschicden.

S 1 =  6000 bis 5500 v. d. Ztw.
S 2 =  3000 v. d. Ztw.
S 3 =  1200 v. d. Ztw.
S 4 =  200 n. d. Ztw.
S 5 =  1200 n. d. Ztw.

A ii Ber dem traten Vernassungslagen zwischen S 3 und S 4 (um 
600 v. d. Ztw.) auf.

DaB diesen an drei verschiedenen Orten Nordeuropas gemachten 
ahnlichen Feststellungen groBere Bedeutnng zukommt, steht auBer 
Zweifel, und es erhebt sich jetzt fiir uns das Problem, wie sich dazu 
die Kiistenschwankungen im siidlichen Nordseegehiet verhalten.

Weim wir die Bruchwaldkurve von 2300 weiter riickwarts ver- 
folgen, so treffen wir kurz vor 3000 auf einen sechsten Vemassungs- 
ansticg. l Tm 5000 v. d. Ztw. sind ferner noch zwei kleinere Ausschlage 
vorlianden. Im ganzen gesehen, ist die Bruchwahlkurve von 5000 bis 
2500, also wahrend des groBten Teiles der jiingeren Steinzeit, relativ 
niedrig. Jene rapide Yemassung, welche urn 6000 beginnt, ist ans allen 
Moorgebieten Europas am besten bekannt und entspricht also einem 
siehenten Yernassungshorizont.

Yon diesen sieben Y emassungszonen fallen drei mit dem Beginn 
einer Kiistensenkung im siidlichen Nordseegehiet zusammen.



6. Vemassungshorizont =  S 2 =  3. Kiistensenkung S c h ii 11  e s ,
7. Vernassungshorizont — S I — 2. Kiistensenkung S c h i i t t e s ,
3. Yemassung&horizont =  S 4 =  4. Kiistensenkung S c h i i t t e s .

Es mag angezeigt sein, darauf hinzuweisen, daB eine „Kiisten- 
senkimg“  ebensogut eine Erhohung des mittleren Tidenhubs sein kann, 
was fiir das Kiistengebiet denselben negativen Erfolg hat, besondere 
da von verschiedenen Forschern darauf aufmerksain gemacht worden 
ist, daB tektonische Schwankungen der Erdkruste nie in gleichen Ab- 
standen sich wiederholen, sondern durchaus unregelmaBig verlaufen.

Wir wissen ferner, daB mit der obersten (1.) Yernassungszonc 
der emeute Einbrucb der Nordsee mit einer Haufung von Deich- 
katastrophen beginnt (Bildung des Dollarts, Jadebusen usw.).

Einige Uutersuchungen an der Westkiiste Schleswig-Holsteins und 
an der ostfriesischeii Inselreihe deuten darauf hin, daB neben den 
groBen Schwankungen, die man ais Veranderung des Tidenhubs be- 
zeichnen kann, tektonische Schwankungen einherlaufen, die oro- 
genetisch ais „Faltelungen“  bezeichnet werden konnen. Diese aber 
komplizieren den Schwankungsvorgang so, daB schon in 50 km Ent- 
femung eine ganze Schwankungsstufe aufgelioben ist. Diese zu- 
sammengesetzten Vorgange zu klaren, muB weiterer Forschung vor- 
behalten sein.

Wie schon erwahnt wurde, stellen die Ergebnisse der Sediment- 
analysen von Joachimsthal einen wichtigen Beitrag fiir die Klimakunde 
des Postglazials dar. Wegen ihrer prinzipiellen Bedcutung sollen sie 
eine gesonderte Darstellung erfahren.

Doch sei am SchluB dieser Arbeit auf die Bedeutung des 
„Sekundarpollens“  (d. h. umgelagerte Pollen aus alteren Ablagerun- 
gen) hingewiesen, und zwar einerseits wegen der Gefahr der Uber- 
schatzung dieser Fehlerąuelle der Pollenanalyse, andererseits um zu 
zeigen, welche Schliisse u. U. aus dem Auftreten der Sekundarpollen 
gezogen werden konnen.

Es muB besonders bemerkt werden, daB der Erhaltimgsgrad der 
Sekundarpollen ein ganz anderer ist ais der postglazialer Pollen l»ei 
Joachimsthal. Auf Grund dieses Merkmals konnte jeder Sekundar
pollen, mit dessen Auftreten allerdings zu Beginu der Untersuchung 
nicht gerechnet wurde, sofort erkannt werden. Da es sich um tertiare 
Pollenformen handelte, wurde jeder Sekundarpollen gezeichnet (s. 
Talel XI) Trotz der starken Korrosion konnten noch einige Gattungen 
bestimmt werden, so neben Sporen, die aus tertiaren Schichten des 
Neogens bekannt sind, besonders iNyssa und Lifjuidambar spec.

Wir wissen, daB die Joachimsthaler Morane mehrcre tertiare Ton- 
lager einschlieBt, die bisher ais Schollen gedeutet wnrden, und zwar 
auf Grund ihrer Fauna zum Oligozan gehorend. In der Literatur 
spielt sogar diese Oligozanfauna ais Kustenfazics eine gewisse Rolle. 
Die beobachteten Pollenformen widersprechen der Altersstellung dieser
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Tonę nicht, die an zwei Stellen siidlich des Moores óstlich vom 
Werbellinsee dic Oberflache erreichcn und auch kartiert wurden. Wir 
konnen aus dem Vorkommen der tertiaren Pollen schlieBen, daB das 
Tonlager der zweilen Terrasse tertiaren Alters (Oligozan!) ist und 
diese Pollen mit dem hervorquellenden Grundwasser ausgespiilt und 
im Moor abgelagert wurden.

Wichtig ist nun, daB die tertiaren Pollen nur in bestimmten 
Schichten vorkommen. Unterhalb der 13-m-Grenze fehlen sie bis auf 
eine Ausnahme. Dann haufen sich die Fundę aber in 8,50 m bis 
12 m Tiefe und erreichcn hier zweimal sogar 3%  insgesamt. In den 
Schichten daruber treten die tertiaren Pollen besonders in 5 m bis 
5,90 m Tiefe und ferner vereinzelt bei 4 m, 2,50 m, und bei 1 m Tiefe 
auf. Den iibrigen Schichten fehlen 6ie.

Das gehaufte Auftreten der sekundaren tertiaren Arten fallt also 
mit dem ausgepragten Vemassuagsanstieg zu Beginn des Atlantikums 
zusammen, und spater laBt ihr Vorkommen deutlich nach, um nur 
walirend der Zeit des Grenzhorizontes (Ry III) noch einmal wieder 
zuzunehmen. Damit diirfte bewiesen sein, daB u. U. das Auftreten 
von „Sekundarpollen“  in eineru Moorprofile gewisse Riickschliisse auf 
Grundwasserzutritt erlaubt.

N a c h t r a g :

Nach AbschluB dieser Arbeit erhielten wir die Schrift von 
I v e r s e n  „Sekundares Pollen ais Fehlerquelle“ . (Siehe Scbrifłen- 
verzeiehnis.)

Sie enthalt den fur Auswertung der Pollendiagramme des soge- 
nannten Spiitglazials auBerordentlich wichtigen und einwandfreien 
Nachweis der Pollenumlagerung („sekundare Verfrachtung“ ) aus dem 
klassischen Fundort Norre Lyngby in Nordjiitland. Die bisher ais 
„Ferntransport“  ubliche Erklarung des Auftretens warmeliebender 
Arten in spatglazialen Sedimenten (Yoldien-, SiiBwasser- und Bander- 
ton) konnte eindeutig ais sekundar dadurch bewiesen werden, daB 
einerseits im unterlagernden Geschiebelehm ganz ahnliche Prozente, 
andererseits im eingeschobenen Moostorf die warmeliebenden Arten 
nicht anftraten. Es wird dann eine Methode (Subtraktionsmethode) 
entwickelt, mittels der die spatglazialen Spektren von den sekimdaren 
Pollen (tertiarer und interglazialer Herkunft) gereinigt werden 
konnen. Aus diesen gereinigten Spektren werden Pinus, Betula. Salix, 
Gramineac und Cyperaceae auf den Hmidertsatz bezogen, und als- 
dann an zwei Beispielen gezeigt, daB diese neue Darstellungsweise den 
\7egetationsverhaltnissen des Spatglazials weit besser entspricht ais 
die bisher iibliohe.



Dic Feststellung des liohen Pollengelialts danischer Gescliiebe- 
lehme steht im scheinbaren Gegensatz zu den negativen Ergebnissen 
ciniger westdentscher Geschiebelehmanalysen, die teils der Mindel-, 
teils der RiO-Vereisung angehoren und wohl deshalb keine Pollen ent- 
hielten, weil das Eis hier keine Gelegenheit hatte, Pollen anfznnehmen 
(pliozane Schotter), wahrend es in Piinemark (und Holstein) iiber 
pollenreiche miozane Tonlager hinwegschritt. Ein unbestreitbares 
Verdienst des Verfassers ist die Begriindung der Notwendigkeit des 
Studiums aller, auch tertiarer Pollen, fiir einwandfreie Ergebnisse der 
Erforscbung der Nacheiszeit.

Joachimsthal, eln Beispicl fUr die Auswertung eines postglazialen 81
Pollendiagramms.
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Die Herkunft
Schweizerischer Kulturpflanzen.

H. B r o c k m a n n - J e r o s c h ,  Ziirich.
Mit Tafel XIX bis XXIV.

Die materiellen Grundlagen unserer Kultur fuRen auf der Ein- 
spannung der Naturkrafte in den Dienst der Menschheit. Wie viel 
Erfindungen, wie viel FleiR, wie viel Ausdauer niitig waren, um den 
lieutigen Stand zu erreichen, alinen wir wohl, konnen es aber in den 
Einzelheiten niclit iibersehen.

Zu den Grundlagcn gehoren beispielsweise Rad und Hebel ais 
Elemente der Maschine und die Idee Tiere im Hause zu halten und 
zu ziichten. Die Grundlagen gliedern sieli in einzelne Elemente, auf 
denen sieli die Kultur aufbaut. Ilire Wiclitigkeit erhellt daraus, daR 
es zur Zeit der Entdeckungen ganze Kontinente gab oline Rad und 
Hebel, selbst oline Haustiere, oline Metallurgie —  also ganz arin an 
Kulturelementen. Damit war ein materieller Aufstieg ungemein er- 
schwert, ja ausgeschlossen.

Zu diesen Elementen der materiellen Kultur gehiiren nun auch 
die K u l t u r p f l a n z e n .  Durch sie wird die Sonnenkraft eingespannt 
und iiber den Weg der Kohlensaure-Assiniilation dem Menschen dienst- 
bar gemaclit. Mit unsern lieutigen Kulturpflanzen sind wir so ver- 
kniipft, daR sie uns selbstverstandlich zu sein scheinen. In der volks- 
tiimlichen Auffassung sind sie gar alter ais die Menscłiheit selber, und 
in der Schopfungsgesehichte gehen sie der Erschaffung des Menschen 
voraus.

Bei allen Volkem spielt neben der pflanzlichen Nahrung die 
tierische naturgemaR eine Rolle, also die Produkte der Jagd, des Fisch- 
fanges und gegebenenfalls der Haustierhaltung, die wir hier nicht zu 
erortern brauchen. Die P f l a n z e n n a h r u n g  bildet aber bis auf die 
Fisclierv61ker die ausscłilaggebende Grundlage.

Es ist allgemeines Wissensgut, daR die wichtigsten der lieutigen 
Kulturpflanzen nicht unserer spontanen Flora entnommen sind. Schon 
dailurch, daR sie zum groRen Teile einjahrig sind und bei uns keine 
spontanen Verwandten haben, zeigen sie an, daR sie eingefiihrt wurden.

Im N e o l i t h i k u m  treten inisere heute wichtigsten Kulturpflan
zen, speziell die Getreidearten, bereits auf, plotzlich, umermittelt. 
Ob sie aber die wichtigste Nahrung lieferten, wissen wir eigentlich



84 H Brockmann-Jerosch

gar nicht; es ist nur bequem, es sich so vorzusteIlen. Aber auch vor 
den Pfahlbauern gab es Menschen, und diese lebten — das haben wir 
ais gesichcrt anzunehmen —  nicht nur von Fleisch, sondern auch von 
Pflanzen. Diese Menschen hatten aber kein Getreide, und so miissen 
wir die Frage stellen, welche Pflanzen ihnen ais Nahrungsmittel 
dienten.

Auf iihnliche ungeloste Probleme sto Ben wir, wenn wir uns daran 
erinnem, daB es Getreide bauende Lander gibt, in denen das Getreide 
immer wieder aus kliinatischen Griinden versagt.

Neben dem Geteidebau muBten noch andere Nahrpflanzen —  und 
nur Nahrpflanzen wollen wir liier behandeln — , da gewesen sein. Die 
Frforschung der Geschichte der Kulturpflanzen erschopft sich dem- 
uach nicht in der Darstellung des Werdeganges der heutigen Kultur
pflanzen. Sie muB auch versuchen herauszufinden, ob es nicht v e r - 
s c h o l l  e n e  K u l t u r p f l a n z e n  gibt.

Vorerst seien einige einleitende Worte gestattet. Besonders durch 
die Geschwister H a h n * )  ist klargelegt worden, daB wir in bezug auf 
die Pflanzennalirung d r e i  g r o B e  K u l t u r s t u f e n  der Menschheit 
nnterscheiden miissen: die S a m m e l s t u f e  bei den primitivsten 
Volkern, den H a c k b a n  und P f l u g b a u  auf einer gehobenen Stufe. 
Die Menschen der ersten Stufe leben o h n e  K u l t u r p f l a n z e n ,  und 
ihre pflanzliche Nahrung, die immer die Grundlage der Ernahrung 
bildet, miissen sie sich durch Sammeln beschaffen. Die Sammelwirt- 
schaft kennt keine Werkzeuge zur Bearbeitung des Bodens. Die zu 
sammelnden Wurzeln werden mit einem zugespitzten, im Feuer ge- 
harteten Stab, dem G r a b s t o c k ,  ausgegraben. Auf den beiden 
anderen Stufen besitzen die Menschen K u l t u r p f l a n z e n  und be- 
bauen den Boden. Dazu bedienen sie sich entweder der Hacke -— das 
ware die zweite Stufe, der H a c k b a u  — , oder dann des Pfluges: das 
ist die dritte Stufe, der P f l u g b a u .  Dieser gebraucht fast immer —  
das unterscheidet ihn prinzipiell vom Hackbau —  fremde Kraft. in
dem Zugtiere, also zur Arbeitsleistung geziichtete Haustiere, benutzt 
werden. Hackbauer k f i n n e n  Haustiere haben, aber ebenso gibt es 
viele Hackbauvolker ohne Haustiere.

Hackbau und Pflugbau sind nicht etwa zwei einander iibergeord- 
nete Entwicklungsstufen, sondern sie stehen sich gegeniiber. Zweifellos 
wird der Hackbau einen groBoren Kohertrag geben konnen ais der 
(volkstiimliche) Pflugbau. Der Hackbau brauebt mehr Arbeit und 
Zeit; er ist nur dort auf groBeren Fhichen durchfiibrhar, wo die 
Vegetationszeit laug genug ist, um ausgedehntere Gebietc nacheinander 
zu bcstcllen. In Kliinaten mit kurzer Vegetationsperiode muB die 
landwirtschaftliche Kultnrfliiche raseh bestellt werden. Das ist der 
Fali in Gegenden mit ausgesprocbenen Frostperioden, also in der 
g e m a B i g t e n  Zonę einerseits imd in solchen mit einer kurzeń

*) Zusammenfassende Arbeiten haben die Geschwister Hahn nur in kleiner 
Zahl verfa6t. Eine Uebersicht gibt: E d . H a h n ,  Von der Hacke zum Pflug. 
Wissenschaft und Bildung 1919.



Die Herkunft der Schweizerischen Kulturpflanzen. 85

Niederschlagszeit, also in Steppen un<] Wiisten anderseits. So kennt 
die nordliche HalLkugel im Siiden, im Wiisten- und Steppengiirtel, 
einen Pflugbau, in der nordlich davon gelegenen subtropischen Zonę 
einen Hackbau und in der nordlicli gemaBigten wieder den Pflugbau.

Die Schweiz, gewissermaBen eingeklemmt zwischen die mediter- 
rane und die gemaBigte Zonę, zeigt ais Ausklang des Mittelmeer- 
gebietes im luiteren Tessin den Hackbau. Der obere Tessin jedooh, 
die Leventina, łiatte bereits den Pflugbau. In der Mitte des 19. Jahr- 
Inmderts wurde er merkwiirdigerweise auch hier durcli den Hackbau 
abgelost. Der Hackbau gab s. Z. gro Ber en Nutzen und lieB die neu 
eingefiihrte Gleichbereclitigung der Erben zu. Die langen, auf Pflug
bau zugcschnittenen Acker wurden jetzt quer geteilt, so daB die neuere 
Wiedereinfiihrung des Pflugbaues groBe soziale Eingriffe erfordert 
(durcli Giiterzusammenlegung). Diese Intensivierung durch den Hack
bau liat, das mag beigefiigt werden, ihre Parallele in den moderneu 
Kleinsiedelungen.

In den trockenen Teilen des Alpeninnem, also, um Beispiele zu 
nennen, in Graubiinden und im Wallis, ist der Pflugbau vorhanden, 
und die Grundstiickeinteilung zeigt heute noch durcli die alteu Acker- 
terrassen, daB er einst unerwartet hoch hinauf ging.

Neben den klimatisclien Faktoren gibt es noch andere: intensivste 
Kulturen, wie Oasen und Gartenbau, haben im,mer den Hackbau. Von 
liier aus kami er sich auch auf die Acker ausdehnen, falls diese sieli 
dem Pflug nicht unterwerfen, also z. B. zu steil werden. So tritt neben 
den Pflugbau der Hackbau, der an steilen, tiefern Talhangen vorherr- 
schend werden kann und den primitiv bleibenden Pflugbau vergessen
laBt.

Die nassen Teile der Alpen, die Gebiete nordlich des Gotthard 
vor allem, der nasse Alpenrand und die ebenfalls iiberregneten Vor- 
berge, eigneten sich fiir den Pflugbau nicht. Hier hatte der volkstiim- 
liche Pflug die niedergewaschencn Nahrstoffe nicht in wiinschenswerter 
Weise in die Hohe bringen kdimen. Nur die 'Hacke ging tief genug, 
und mit dem Hacken findet ein sorgfaltiges Wenden der Scholłen 
statt. Das gebrauchliche Instrument ist hier eine Abart der Hacke, die 
.,Schaufel“ . Der Ortsname Schaufelberg und der Geschlechtsname 
Schaufelberger sind selir bezeichneude Beuennungen fiir das nasse 
Bcrgland des Kanton Ziirich. Die kurze Yegetationsperiode verhindert 
aber das Bebauen groBer Flacheu, und damit ist der Bau einjahriger 
Arten sehr gering, namlich liiichstens 5, selten mehr Prozente der 
gerodeten Flachę. Dadurch ist die Ernalirung — und das ist hier fiir 
uns das Wesentliclie — , auf andere Basis gestellt. Mit anderen Worten: 
Hier ist zu erwarten, daB es neben dem wenigen Getreide weitere 
Pflanzen gab, die das Volk erniilirten.

In den trockenen Teilen des Mittellandes ist der maBgebende Fak
tor fiir die Feldeinteilung, fiir das Siedlnngswesen und fiir das ganze 
soziale bauerliclie Leben iiberhaupt der Pflugbau. Damit stand die 
Emahrung durcli Getreide an der Spitze und fiir uiisere Forschung 
ist nicht viel zu liolen.



86 H. Brockmann-Jerosch

Kulturpflanzen gehen heute mit der Hacke oder dem Pfluge 
parallel. Eines setzt das andere voraus. Schon allein um die gepflcgten 
Arten von der Konkurrenz zu befreien, sind diese Werkzeuge unent- 
belirlicli. Nur eine Ausnahme mochte ich erwalinen: Stark nitrophile 
Pflansen kbiincn auf zusammengetragenen Diinger gepflanzt werden, 
ohne daB eine Bodenbearbeitung vorausgeselzt werden muB (Br.-J. 
1917).

Die ersten Bewolmer der Schweiz, die Palaolithiker, haben in den 
von ihnen bewohnten Hohlen ilire Spuren hinterlassen und Knochen 
ilirer Kiichenabfalle weisen auf starkę Fleischnahrung. Ob aie von 
Jagdtieren, von halbwilden Herdentieren oder von Herdentieren 
stammten, wissen wir nicht. Ob es sich um jiihrlich einmal wieder- 
krhrenue Jagdbeute handelt, ebensowenig. Wir konnen hier nur Ver- 
mutimgen aufstelleu, und ais solche miissen wir die Ansichten der 
verschiedenen Forscher buchen. DaB diese Menschen Pflanzen ais 
Nahrung gebrauchten, diirfte a u Ber ZwTeifel sein. Aber auch hier 
haben wir keine Kunde, weder in bezug auf die Arten noch in bezug 
auf die Mengen ilirer Nalirpflanzen. In dem kalkreichen Tropfwasser 
der Hohlen erhalten sieli die Pflanzenreste naturgemaB schlecht, die 
Knoclien aber verhaltnismaBig gut. DaB unter den damaligen Nahr- 
pflanzen kaiun Kulturgewachse im beutigen Sinne gewesen sind, geht 
daraus liervor, daB keine Bodenbearbeitungsgerate erkannt werden 
konnteu und bildliche Darstellungen vnn Nalirpflanzen fehlen. D ie  
P a l a o l i t h i k e r  l e b t e n  a l s o  a u f  d e r  S a m m e l s t u f e .

Aus den Eesten der Pfahlbauten, also aus dem Neolithikum, sind 
sehr viele Pflanzenarten bestimmt worden und darunter bekanntlich 
die heute noch wichtigsteu G e t r e i d e .  Viele andere Einjahrige, 
die zu Zeitcn von O s w a l d  H e e r  und S e h r  o t e r  noch ais Un- 
krauter galten, waren damals zweifelsohne auch Kulturpflanzen; viele 
sind allerdings seither zum Llnkraut gesunken. In den Pfahlbauten 
finden sich aber auch noch viele spontane Arten. GewiB kami darunter 
auch einmal etwas zufalliges sich erhalten haben, aber das allenneiste 
ist vom Menschen zu b e s t i m m t  en Zwecken zusamniengetragenes 
Materiał. Es gab also damals neben Kulturpflanzen auch S a m m e l -  
p f l a n z e u .  Auf diese Arten mochte ich hier nicht weiter eingehen; 
ich veiweise auf die Forschungen und Zusammenstellungen von 
E. N e u we i l e  r (z. B. Mitt. Antiquarische Ges. Ziirich 1924 und die 
dort angefuhrten Schriften).

Es gibt neben dem urgeschichtlichen noch einen andem Weg, die 
Nutzpflanzen der Torzeit zu erforschen, den wir den e t h n o g r a -  
p lii  s c li en nenncu wollen. Wir setzen voraus, daB, wenn die Men- 
schen eine Zeit durchgcmacht haben, in der sie ohne den Besitz von 
Kulturgewachsen auf das Sammeln von Wildpflanzen angewiesen 
waren, auch heute noch solche Arten im Gebrauch sein mussen. Es 
gilt dalier nach l all ii zu suchen, in denen der heutige Mensch noch 
die spontane llora  in Anspruch nimmt. Bei den Pflanzen, die bei uns 
noch gesanunelt und nicht kultiviert werden, denken wir an H e i d e 1 -
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b e  er  en  (Vaccinium myrtillus), E r d b e e r e n ,  H i m b e e r e n ,  
B r o m b e e r e n  und an P i 1 z e. Damit ware ja sclioii eine Antwort 
gegeben. Aber dieser nalieliegende Hinweis geniigt niclit, weil wir 
das Empfmden haben, daB das, was von selbst wachse, nicbt kultiviert 
zu werden brauche, und daB diese Beeren und Pilze keinen groBeren 
wirtschaftlichen Wert haben.

Sobald wir uns in dieses Thema hineindenken, erseben wir, daB 
es selir vielfaltig wird; wir tun daher ani besten, wenn wir vorgreifend 
versuchen, an einem Beispiel die Fragestellung klarzulegen. Ich wahle 
dazu Rumcx alpinus, den A l p e n a m p f e r ,  den ich vor einigen 
jaliren monographisch bearbeitete (Br.-J. 1921).

Rumcx alpinus ist durch die Alpen verbreitet. Er wuchert an 
feuchten und nahrstoffreiclien Orten und ist ein wichtiger Bestandteil 
der Hochstauden- und der Lagerflur. Ais nitrophile Pflanze folgt er 
Mensch und Vieli nach und bildet Bestande um die Stalle und Hauser 
lierum, die so di elit seiu kbimen, daB praktiscli keine andere Art da- 
neben melir gedeilit.

Wie die verwandten Arten der Ebene gilt er in der modemen 
Wirtschaft ais Unkraut.

Ein ganz anderes Bild erlialten wir durch Betraclitung der volks- 
lumlichen Gebrauche. Da sehen wir, daB die Bauerinnen (z. B. Biind- 
ner Oberland, Beruer Oberland, Wallis) die jungen Blatter ais Blatt- 
gemiise sammeln. Von den ausgewachseneu Blattem nehmen sie fast 
laglicli einen gauzeu Arm voll lieirn, um sie den Schweinen frisch 
oder mit Wasser abgebriiht oder gar gekocht zu verfuttem. Und dabei 
legen sie groBes Gewicht auf dieses Futter; es sei gesund und appetit- 
anregend. An vielen Orten werden die ausgewaclisenen Blatter im 
Hochsommer von den Frauen sorgfaltig gesammelt, indem sie kniend 
Blatt fur Blatt aus dem Bodeu ziehen. Schulter an Schulter rucken 
sie langsam vor, bis das ganze Feld rein abgeenitet ist. Diese Blatter, 
meist in Biindel gebunden, werden abgebriiht und dann einer Garuug 
iiberlassen. Dazu stampfen die Frauen sie mit einer Holzkeide in einen 
liolzemen Behalter, der lieute nocli fast immer im Freien stelit und 
„Haus“  genannt wird. Daneben finden aueh iioeh mit Steinplatten oder 
Holzschindeln ausgekleidete Erdgruben Verwendung (Domleschg, 
Pratigau und wold auch anderwarts). Schon diese primitive Aufbe- 
wahrungsweise deutet auf uraltes Braucligut hin. Durch die Garung 
ent9teht ein liellgelbliclies Sauerkraut.

Die Reste dieser Nutzungsweise gelien durch die ganzen Alpen. 
Sie sind in den deutscli, ra torom ani sch, italienisch und franzosiscli 
sprechenden Teilen anzutreffen. Die Verbreitung dieser Nutzung 
spriclit ebeuso fur liohes Alter, wie die Aufbewahrung in prknitiven 
Erdgruben oder in einem im Freien stehenden Behalter, der „Haus“  
genannt wird.

Es gibt auch Gtgenden, in denen die Blattbiindel an Stangen 
auBen an der Hauswand unter dem vorspringenden Dach, in der 
„Laube“ , gedorrt und dann im W7inter auf gekocht werden.
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R u m e x  a I p i n u s tragt natiirlich mehrere volkstiimliche 
Namen. Die meisten Wortbildungen gehen auf Blacke, Blagge, Pletsche 
und alinliches Iiinaus. Sie baben alle den gleichen Sinn, namlich d a s 
B l a t t  sclileclitliin. Rmnex wird also ais die bekamiteste und wich- 
tigste Blatt-Pflanze bezeichnet.

Das jRumeif-Sauerkraut ist beule, so viel ich bis jetzt erfabren 
konnte, nur noch Vaehnahrung, vor allem Schweinefutter. Es tragt 
im deutschen Sprachgebiet aber den Namen M as und durch philolo- 
gisclie Hinweise laBt sieli zeigen, daI3 das gar niclits anderes bedeutet 
ais „Speise“  sclileclitliin.

Damit liaben wir ein sebbnes Beispiel fur eine einheimische 
Pflanze, die gesamrnelt und dureb Garung verdaulich und baltbar 
zugleicli gemacbt wird. Da viel Fllanzensaft dureb das Beschweren 
wahreud der Aufbewalirung ausgedruckt wird, 6o wird die Nahrung 
zu gleiclier Zeit gelialtvoller. Verdaulicli, baltbar und gehaltvoll sind 
so ungemein wichtige Grundeigenscbafteu der Nahrung iiberhaupt.

S a u e r k r a u t b e r e i t u n g  ais Mittel zum Garwerden und Auf- 
bewaliren ist iiber die ganze Erde verbreitet, bei den primitiven Vol- 
kern naturgemaB noch mehr wie bei den fortgesebrittenen. Ver- 
sebiedene Kulturpflanzen werden bekanntlich dafiir verwendet. Haufig 
kommen in das Kraut allein zur Friscbhallung weitere Nahrungsmittel 
hinein, z. B. Riiben, ganze Kohlkopfe oder Apfel, letztere im schweize- 
risclien Kanton Aargau noch 1885 ais „Gumpiscbstbpfel“ . In der 
Schweiz ist es ublicli, wenigstens einige Beeren des Wacliolders 
(Juniperus cornmunis) zuzusetzen. Es gibt aber Fumilien, die davon 
soviel hineinbringen, wie iiberliaupt denkbar. Ein solches Sauerkraut 
gilt ais besonders zutraglich.

Der Alpenampfer, das gelit aus dem oben gesagten liervor, muli 
also eine wichtige Speise gewesen sein. Die Erinnernng daran ist aber 
augenscheinlich ganzlicli verscbwunden, und doch baben die Bewoh- 
ner der Alpen in der letzten groBen Hungersnot 1817 solclies Kraut, 
wenigstens stellenweise, ais fast einzige Nahrung gebrauebt. In der 
Hungersnot wird uralte Nahrung wieder hervorgezogen, das ist eine 
allgemcine Erscheinung: H u n g e r s u o t - N a b r u n g  i s t  a l t e  
M e n s c h e n n a b r u n g .

We.in einerseits h e u t e die Alpenbewohuer den Gedanken, dieses 
Sauerkraut ais menscbliche Nahrung zu verwenden, entriistet zuriick- 
weisen, nur weil es Yiehnahrung ist, so wissen sie selbst zu erzablen, 
daB sie ais Kinder die Blattstiele sammelteu, durch einen Trick von 
den GefaBbiindeln und der Epidermis befreiten und dann roh ais 
durstlbschendes Mittel gebraucliten. Es geliort also Rumex zu den 
Naschereien der Kinder, die besonders in den friichtearmen Alpen- 
talern so haufig genossen werden, daB der Boden sieli mit den weg- 
geworfenen Blattern an Orten bedeckt, wo die halbwiichsige Jugend 
abends zum Plaudem zusammensteht. Der Alpenampfer ist also ein 
K i n d e r b r o t .
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Vielerorts werden die Blattstiele aber auch von Erwaclisenen roli 
zur Erfrischung gegeseen oder wenigstens gekaut, besonders iii der 
Heuemte. Ja, die Stiele werden sogar wie die dt • Rhabarbers zum 
Auflegen auf Kuchen verwendet, und in dieser Form ist der Alpen- 
ampfer Obstersatz. Er wecbsell dann auch wolil seinen Nanien und 
nennt sich Rhabarber, mid dann kdnncn auch eeine Wurzeln gesam- 
melt und statt der Rliabarberwurzel offizinell werden.

Niclit nur Rumex alpinus, sondem auch audere Arten und 
Bastarde der gleichen Gattung werden ais Kinderbrot, ais Einlage in 
Suppen oder ais Blattgemiise verwendet. Rumex acetosa, ein weit 
verbreitetes Kinderbrot, wird iiberall im Friihjahr gesammelt und auf 
den Markten feilgeboten. DaB Kumea-Bastarde und Rumex lapathum 
ais Kulturpflanzen iiber ganz Europa verbreitet wurden, hat E r n s t  
K r a u s e  ausfiihrlicli dargetan. ( K r a u s e ,  E r u s t  H. L., Lapathon 
und Patience, Untersucbungen iiber Rumex paticntia. —  Beih. zum 
Bot. Zentralbl. XXIV. Abt. II).

Doch kehren wir zu Rum(‘x  alpinus zuriick. Eine Pflanze mit 
eiuer gewissen wirtschaftlichen Bedeutung wird selbstverstandlich 
nicht durcli Raubbau ausgerottet. Bereits zeigt sich, dali beim Sam- 
meln der Blatter die Samenstengel gescliont werden, damit die Pflanze 
sich weiter vermehre. Durcli starkes Diingen wird die nitrophile Art 
so stark gefordert, daB sie die Konkurrenz mit anderen Arten gut aus- 
lialten kami. Die Pflege gelit aber noch weiter; da sie in trockenen 
Alpentalem ais wildwachsend feblt, wird sie dort in Garten liinein- 
genommen, z. B. im Domlesclig, Tamins (Kt. Graubiinden), und damit 
zur e i g e n  t l i ć  h e n  K u l t u r p f l a n z e .

Wie so vielen fur den Menschen wichtigen Pflanzen eine beson- 
dere Kraft zugewiesen wird, so ist es auch hier: Umschliige mit liedB 
gemacliten Blattem dienen zur Heilung bei Eiterungen, Zaluiweh und 
ahnlichen Gebrecben; selbst auf offene Wunden werden gelegentlicli 
gequetschte Blatter auferlegt. Aber auch um das Bose abzuweliren, 
geniigeu die Blatter oder auch die Samen der Pflanze. Wird z. B. ein 
Blatt unter das ButterfaB gelegt, so gibt es ininier Butter. So kommt 
es, daB weitverbreitet die Blatter auch dazu benutzt werden, um die 
Butter einzuwickeln; sie soli sich dann besonders friscli halten. Und 
wenn ein walirschafter Bemer Sennenbauer aus den Alpen in den 
Jura hiniiberzog, so lieB er sich Samen von Rumex nachsenden, weil 
er oline Blacken nicht auskommen zu konnen glaubte. Damit wan- 
derte eine Alpenpflanze von einem Gebirge zum andem. Auch die 
Einzelposten in den Vogesen diirften durcli den Menschen ver- 
ursacht sein.

Fassen wir zusammen: Rumex alpinus, eine einheimische Pflanze, 
ist ein wichtiger Bestandteil der Hochstaudenfluren und Lagerfluren 
der Alpen. Ais nitrophile Art folgt sie dem Menschen und ist ihm 
unter modemen Verlialtnissen lastig. Die ethnographische Erforscliung 
zeigt jedocb eine ganz andere Einschatzung:
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1. Die jungen Blatter -der wild wachsenden Art werden gesanunelt 
und zu B l a t t g e m i i s e  verwendet. Ausgewachsene Blatter dienen 
roli oder angebriiht oder gekoclit alg F u 11 e r fiir die Schweine. Sie 
ist d ie  Blattpflanze schlechthin.

2. Ausgewachsene Blatter, gesammelt, in Biindel gebunden, g e - 
t r o c k n e t  und spater aufgekocbt, oder

3. gesanunelt, in Biindel gebunden, abgebrulit, eingestampft zu 
S a u e r k r a u t :  Viehfutter, einst d i e  Speise schlechthin, noch 
1817 Hungersuotnalirung.

4. Die Bezeichnung M a h 1 geht alg C h i 11 u auf die Pflanze 
selbst iiber.

6. Stiele ais K i n d e r b r o t , selbst ais Obstersatz auch bei Er- 
wachsenen, rob oder auf Kuchen gelegt.

7. P f 1 e g e der wildwachsenden Art, besonders durch D ii n g e n , 
durch U m z a u n e n  (Scbutz vor dem Tritt der Weidetiere).

8. Schonen der S a m e n s t e n g e l  bei der Ernte der Blatter.
9. Pfłanzen der Art: sie wird zur K u l t u r p f l a n z e .
10. V e r b r e i t u n g  der Art durch den Mensclien.
11. H e i l p f l a n z e .
12. Pflanze mit einer gewissen i i b e r i r d i s c h e n  K r a f t .
Wir konnen aus dieseni Beispiel allgemeine Schliisse ziehen. Die 

S a m m e l p f l a n z e n  gauz allgemein erregen unser groBtes Interesse. 
Von ibnen kann es von der rein spoutanen Art zur angeschonten, von 
Konkurrenten befreiten Art gehen, und dann ist der Schritt zur K u l 
t u r p f l a n z e  liicht mehr sehr groB.

Unter den Sammelpflanzen werden diejenigen, die eine b e s o n - 
d e r e  Z u b e r e i t u n g  durchmachen, von besonderem Belang sein: 
trocknen, abbriihen, einsauern. Es kommt dazu das Entbittern und 
Entgiften, fiir das hier allerdiugs kein Beispiel genauut wird. Pflau- 
zeu, die verdavdicli, lialtbar und gehaltvoller gemacht werden, 
D a u e r n a h r u n g  bilden, mussen wir besonders betracbten. Vor 
dem Viehfutter, insbesondere vor dem jener Tiere, die die Abfalle der 
Menschennahrung genieBen, wie Schweine und Gefliigel, macłien wir 
niclit bałt, denn gerade bier stoBen wir auf gesunkenes Kulturgut.

Von groBter Wichtigkeit wird immer die PI un g e r s n o t n a h -  
r u n g  sein. In Zeiten des Mangels greift der Mensch auf alte 
Menschennahrung zuriick.

Ganz selbstverstandlich sind die p l i i l o l o g i s c h e n  H i n -
w e i s e  von groBtem Belange.

Den Kinderbroten werden wir leiclit geneigt sein, wenig Bedeu- 
tung beizumessen. Ein Kind macbt es —  so meinen wir —  gewisser- 
maBen dem andem nacb, und oft wehren die Erzieher heute nur, 
indem sie die selbstgesammelten Arten ais ungesund oder sogar giftig 
bezeichnen. Zum mindesten selien sie darin Nascbsucht oder ein 
Sichgehenlassen.
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Ganz anders klirigt die Sache, weirn wir den alten Spruch horen: 
„Habermarche (Tragopogon) —  Habermarche macht Buebe starche“ , 
Eine der ersten Wiesenpflanzen des Friihlings maebt also die Buben ge- 
sund und stark. Ein anderes Beispiel: Treffen wir im Friihling einen 
Fischer an (Fallanden, Kt. Ziirich), der beim Heimgehen iiber die 
Sumpfwiese 6ich immer wieder biickt, um einen jungen Trieb des 
Scliilfes (Phragmites) nach dem andern zu sammeln, um ein ganzes 
Biischel davon nach Hause zu bringen und es den Kindern ais 
S c h i l f k o h l  vorzusetzen, iu der Meinung: die siiBen Triebe seien 
schmackliaft und gesund, darni erinnem wir uns, wie Scliilftriebe —  
aber auch Rbizome —  anscheinend auf der ganzen Erde ais Not- 
nahrung haufig gegessen werden, z. B. heute uocb im Douau- und 
Wolga-Delta. Im Weltkriege wurden die Rbizome wieder heran- 
gezogen, in Deutscldand ais verbreitetes Futtermittel.

Nicht nur ais Nascherei, sondem auch ais wirklicbe Nahrung 
diente, was wir heute Kinderbrote nennen. Noch 1887 wurden selbst 
im Schweizerischen Mittelland (Buchberg, Kt. Scliaffhausen) Kinder, 
wenn sie iiber Hunger klagten, auf die M e h l b e e r e n  (Sorbus 
aria*) im Walde verwiesen. Solange diese reif seien, so meinte die be- 
treffende GroBmutter, konnen Brot und Kartoffeln gespart werden. 
Ebenso wird es heute noch in gewisseu Alpentalern sein, wo bei den 
spontaneu Sorbus aria gute und scblechte „Sorten“  unterschieden wer
den. Interessant ist es, daB, bevor eine Schiilersuppe ausgeteilt werden 
konnte, viele Kinder in einzelnen Alpentalern nur selbst gesammelte 
und getrocknete Friicbte ais Mittagsbrot in die Schule brachten, 
Haselnusse mid Sorbus aria vor allem. Es ist in diesem Zusammen- 
liang von Belang zu horen, daB, wenn in abgelegenen Talem Backe- 
reien fehlen oder wegen starken Schneefallen niclit erreiclibar sind, 
gerostete Roggenkomer -— das „Sangen“  ist uralte Zubereitung des 
Getreides —  den Kindern mitgegeben wurden. Sie steckten sie mit 
den selbstgesammelten und getrockneten Friicliten in die Kleider- 
tasclie. Aber auch in bauerlichen liablichen Familieu fand man es 
bis vor kurzem selbstverstiindlicli, wenn die Kinder iliren Hunger mit 
Sammelnalirimg stillten. Bei eingeliendem Nacbforsclien lieBen sich 
solche Ideen sicber nocli vielfacli nachweisen. Wie die Kinder kbrper- 
lich den Entwicklungsgang des Mensclien durchmachen, —  Ontogenese 
ist Pliylogenese, —  so wiederholen sie auch dcnWerdegang ihrer Kultur 
von der Sammelstufe zur Stufe der Kulturpflanzen. So miissen wir 
immer wieder den Kinderbroten unser Interesse zuwenden, indem wir 
in ilmen ehemals wicbtige Nahrung vermuten diirfen.

Die ethnographische Methode kennt, wie wir eehen, viele Ge- 
siclitspunkte, welcbe es ermoglichen, nach und nach eine groBe Zald 
von Arten zu nennen, die sicber oder wahrscheinlich ais Nahr[)flanzen 
genutzt wurden. Cruciferen, Umbelliferen, Polygonaceen, Compositen

*) t)l>er die friihere Wichtigkeit von Sorbus, die heute nocli stellenweise nach- 
weisbar ist, habe ich mich friiher geauBert: Br.-J. 1917.
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uii<] Pomaceeu gelioren vor allem dazu. Yielleicht mbgen es in der 
Schweiz 300 Phanerogamen seiu, von denen wir naclrweisen konnen 
oder doeh veiamiten miissen, dali sie gelegentlich oder standig ais Nah- 
ruug dienten. Die friżheren Nahrungsquellen waren ungemein viel- 
seitig, die heutigen eiiiseitig. Dagegen ist —  oder solłte —• die heutige 
Zubereitung yielseitig sein.

Ilier konnen wir nur einige wenige Beispiele zu den eben genann- 
ten Gesicht9punkten darlegen.

In uberraschender Weise muBten wir dem S a u e r k r a u t  eiue 
grofie Bedeutung beimessen. DaB es auf der ganzen Erde verbreitet 
ist und sich bei alleu Saminelv6lkem, aber auch bei solchen mit 
Kulturj>0anzen vorfindet, erwahnten wir schon. In diesem Zusammen- 
hange interessieren uns weitere spontane Arten, die mit Rumex alpinus 
zusammen verwendet werden: im Pratigau Petasires-Blatter „Wald- 
blacken“ , Triebe von Mcntha ais Wiirze, Cirsium spinosissimum (Saas- 
tal, Val d’Entremont), Chenopodium bonus henricus (offenbar ver- 
breitet) und gewiB uocb andere mehr. Ubrigeng werden auch Friichte 
eingesauert, z. B. diejenigen der Sorbus-Arten. Auch die Brennessel, 
Urtica dioica, wurde ais Beimischung zu Rumex alpinus verwendet. 
Yiel haufiger aber liefert sie im jungen Zustande Blattgemuse, selbst 
Sałat, geschatztes butler fur Gefliigel und Schweine; getrocknet und 
wiederaufgekocht ist sie —  also ais Dauerfulter —  wiederum Eutter 
fur Geflugel und Schweine. tberliaupt spielte sie ais Nahrpflanze — 
daueben ais jpaserpflanze —  eine groBe Rolle, so daB der Anbau von 
Urtica urens noch in Krauterbuchern einpfohlen wird. DaB sie ver- 
mbge ilirer stacheligen Haare auch den Haarwuchs des Menschtai 
befordern liilft, ist weitverbreiteter, kaum ausrottbarer Glaube, der den 
„einsclilagigen Geschafteu“ —  so lieiBt das lieute —  Yerdienst bringt. 
Also auch bei Urtica das gleiche Bild: Menscliennahrung, Vieh- 
liahruug, Dauerfutter, ubernatiirliehe Krafte und schlieBlich (fiir 
Urtica urens) Kulturpfianze. lieute einerseits ungenehmes Unkraut, 
anderseits fast iiberschatztes volkstumliches Futtermittel (und Heil- 
mittel).

Von groBem Interesse ist, daB auch B a u m b l a t t e r  ein sehr 
wichtiges Yiehfutter bilden, denn wir leben ja in einem Waldgehiet. 
Allgemein werden s o m m e r g r i i i i e  Blatter weitaus yorgezogen, 
immergriine, z. B. Nadehi der Koniferen, stehen zuruck. Doch greift 
der Menscli auch auf sie, wenn andere Quelleu yersagen. Der Wach- 
boldcr (Juniperus communis) dagegeu spielte sogar eiue hervorragende 
Rolle. Wir werden dariiber noch spater einige Worte zu sagen haben.

In erster Linie wird das Laubfutter im Schatten, moglichst unter 
Dach getrocknet. Eigene Gestelle werden angebracht, die L a u b e ,  
lobbia, loggia lieiBeu und yorerst nur von auBen zuganglich siud. 
Spater, mit der Entwicklung des Hausbaues, werden sie auch von 
inuen betietbar und dienen ais Gang. Der Naine Laube, der auf jeden 
Ausbau ubergegangen ist, bleibt, obschon ja vou Laubtrocknen keine 
Rede mehr ist. Lauben gibt es an yerschiedenen Haustypeu, gerade 
deslialb, weil die Laubuutzung so yerbreitet war.
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Vor kurzem gab ich eine eingeheiide Danstellung der Laubfutter- 
baume (Br.-J. 1936), so daB ich mich hier kurz fassen kann. Das 
Blattwerk von laubwecliselnden Baumen und Strauchern wird auf der 
ganzen Erde zu Futterzwecken gescliatzt. Sie werdeu je nach der 
Gute des Laubes eingescbatzt und vor ałlem angeschont und von der 
Konkurrenz befreit. Ja, selbst heute nocli kommt es zum Pflanzen 
von Baumen; sie stehen in den Hecken, langs der Zaune, an den 
Boschungen der Acker, auf Steinlesehaufen, langs der Wege imd 
Kanale, aucb auf Wiesen und Weiden, oder dann an die Hauser selbst 
gestellt —  Laubfutterbaum, Wuidschutzbaum und Blitzableiter zu- 
gleicb. Aucb Gemeinden liaben bis vor kurzem solche Baume, beson- 
ders Ulmen, an die StraBen und Kanale gepflanzt. Noch kommt es vor, 
daB der Laubnutzen an bestimmten Tagen an die Gemeindegenossen 
freigegeben wird, wodurcl) die lieutige wirtscbaftliclie Nutzung ge- 
zeigt wird.

Die laubwechselnden Baume werden in jedem Klima bevorzugt: 
im Nadelbolzgebiet Finnlands und Scbwedens bis an die polare Baum- 
grenze, wo scblieBlicli selbst die Birke ais Futterbaum dieuen muB; 
in der alpinen Stufe. wo selbst eine Zwergweide, Snlix helvetica, ge- 
laubt wird; im Hartlauhgebiete Nordafrikas, wo Eschen (Fraxinus 
oxyphylla) im Werte iiber den immergriinen Baumarten stehen. Im 
alpinen Gebiete sieht man Dbrfer, mitten in der Nadelwaldzone, in 
ciner Weise von sominergriineu Laubbaumen und Strauchern umgeben, 
daB sie das Landschaftshild vollig beherrschen. Wenn die Nutzung 
yerlassen wird, so wacbsen die angesclionten Baume zu reiehen Lauh- 
mischwaldem ans. Diese scheinen dem Anfanger und aucb dem Bota- 
niker, der die Wirknng der anthropogenen Faktoren unterschatzt, 
spontan zu sein. Solche Walder und Waldinseln ais natiirliche Relikte 
ans vergangenen Vegetationsperioden zu betrachten, gehort zu den 
Ubertreibungen, die ja heute auf diesem Wissensgebiete eo haufig 
vorkommen. —  Siehe Tafel 19, unten.

Stutzijr wird man bei den Berichten uher das Trocknen des 
Laubes und das nachherige Zerkleinem der briichig gewordenen 
Blatter, weil dann meist von spaterem Aufkochen die Rede ist. Das 
fiihrt zur Vermutxmg, daB das Laub niclit nur ais Viehfutter diente, 
denn die Zubereitung ist zu kompliziert. In der Tat gibt es Hungers- 
notberichte, die erweisen, daB zur Streckung des Brotes Laubmehl- 
zusatz befohlen wurde. Meist war es TJlmenlaub, dann aber auch ganz 
iunges Buchenlaub, und noch 1917 wurden in Deutschland aufge- 
brocbene Buchenknospen gesammelt. Baumlaub ist also auch Men- 
scheiuiahrung, und es gibt neben den Futterlaubbaumen auch 
S p e i s e l a u b b a u m e .  Ein Baum in Mitteleuropa tragt denn auch 
direkt den Narnen „Speisebaum“ . Es ist der F e l d a h o r n ,  Acer 
campcstre, Masholder genannt. Das wurde wortlich etwa heiBen Speise- 
Holder; Holder selbst heiBt Nutzbaum. Von ilim wissen wir aller- 
dings nur, daB das getrocknete Laub noch sehr weit verbreitet ais 
Futter dient und daB er gleichzeitig in yielfacher Weise ais Stiitzbaum
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fler Weinrebe gezogen wird; er if t also auch Kulturbaum. Ale Stiitz- 
baum muB er stark beschnitten werden, so daB die Krone nur aus zwei, 
meist drei, seltener vier Asteu besteht, aus denen die einjahrigen, 
jahrlich wieder entfemten Zweige herauskommen. Die dienen ais 
Futter, sowie zum Halten der einjahrigen Schosse der Rebe (Tafel 19, 
oben). Masholder ist Stiitzbaum und Futterlaubbaum zugleicb. 
So kommt er am siidlichen Alpenrande bereits im Tessiu vor und geht 
durch den ganzeu Nordrand des Mittelmeergebietes und selbst weiter 
gegen Siideu in bergige Gegenden. Nutzung ais menschliche Nahrung 
ist vorlaufig nur durch die Benennung erwiesen; auch ist nicht sicher- 
gestellt, dal3 das Laub eingesauert wurde, wohl aber zu vermuten. 
Beachtenswert scheint mir zu seiu: die Blatter von Acer campestre, 
aber auch von dem spater noch zu erwahnenden Acer pseudoplatamis 
und die jungen Schosse von Fraxinus excelsior besitzen Milchsaft.

Wir streiften soeben die R e b e .  Audi ihr Laub und die einjahri
gen Schosse dienen ais Tierfutter. Sehr ungem gingen die Bauem s. Z. 
dazu iiber, das Laub zur Abwehr der Pcronospora mit Kupferkalk- 
briihe zu vergiften, weil es dadurch ais Futter unbrauchbar wurde. 
Jungę Rebzweige wurden, und uubespritzte werden heute noch, ais 
Yielifutter verwendet. Zudem wurden sie in ausgehohlten Eichen- 
trogen (Alpes maritimes') und heute noch in modemen Betonhehaltem 
eingesauert. Soviel ich erfahren habe, erbalten dies Sauerfutter nur 
Ziegeu und Schafe. Aber audi hier miissen wir einstige menschliche 
Nahrung vermuten. Das geht daraus hervor, daB heutige Kochbiicher 
die Rebblatter zum Sauern von Gurken und zum Kochen verschiedener 
Sneisen empfehlen. Die Ranken gelten ais gutes Naschwerk fur Kinder; 
es sind also wieder Kinderhrote. Noch heute kann eine Mutter in der Ost- 
schweiz der Tocliter em[)fehlen, ein Weinblatt aufs Butterhrot zu 
Jegcn: Reblaub macht rotę Backen.

Der wichtigste Laubfutterbaum in Mitteleuropa ist aber die 
Es c h e  (Fraxinus excelsior). Ihr scldieBen sich im Mittelmeergebiet 
und Nordafrika verwandte Eschenarten an. Allerineist wird das am 
Schattcn getrocknete Laub, danehcn aber auch jungę gedorrte und 
spater aufgekochte Schosse verwendet. DaB Eschentee noch heute 
volkstiimliches Heilmittel ist, mag beigefiigt werden. An die mytho- 
logische Bedeutung der Weltesche wollen wir nur erinnern.

In feuchten und kiihlen Klimaten ist der wichtigste Laubfutter
baum der B e r g a  h o r n  fAcer pseudo platanus). Gebrauch ais mensch
liche Nahrung ist his jetzt nicht erwiesen, wohl aber die Zuckergewin- 
nung aus dem Safte. Im Gebirge wird er oft zum heiligen Baum, so 
z. B. im Oherland des Kantons Graubiinden einerseits und bei den 
Basken im Cantahrisrhen Gehirge anderseits. Unter seiner Krone 
sammelten sich die Bergvolker zu gemeinsamer Tagung.

Ali dieses Speiselaub ergab aber, auch bei mechanischer Zer- 
kleinerung und AufschlieBung durch Sauern und Koehen, natiirlich 
keine ideale Nahrung. Zweifellos war M e h l n a h r u n g ,  wie sie 
zahłreiche Wurzeln und Knollen boten, yorzuziehen. Voraussetzung
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des reichliclien Vorkonimens war Waldarmut oder sogar Waldlosig- 
keit. Iiber diese Nahrung wissen wir heute aucli fiir Mitteleuropa 
Einzelnes recht genau, aber es bleibt noeli viel zu erforsclien. Auch 
hier gibt es einbeimische Arten, die angeschont oder gar gepflegt, 
selbst gepflanzt, ais o zur Kulturp/lanze wurden, so z. B. die S c h l u c h e  
(Polygonum historia). Nodi aber wissen wir fast nichts uber Gahrung, 
Entgiften, Entbittem und Aufbereitung vieler Wurzeln.

E i n e Meblpflanze ist es, die wir besser iibersehen kdnnen, ein 
Mehlfruchtbaum, die E i che .  Ibre Friichte sind mehlig und enthalten 
aufier GerbstofT keine unangenebmen Beigaben. Da ich mich friiher 
melirfach iiber die Eiche geauGert habe, darf ich mich kurz fassen. 
Auf der ganzen Nordhalbkugel, soweit es Eichen gab, waren die 
Eicheln dem Mensclien wichtige Nahrung. Sie wurden lierunter- 
geschlagen, gesammelt, gedorrt und dadurch zerkleinert, daR man mit 
einem Stein auf die geschalten Friichte klopfte. Ais Unterlage diente 
ein grofier, loser Felsbloek oder anstehender Fels. Durcb das Sclilagen 
entstunden Locber im Felsen, in die die zu zerkleinernden Eiclieln 
gelegt wurden. Damit die zersplitterten Stiicke nicbt wegflogen, konnte 
ein bodenloser Korb aufgestiilpt oder aufgeheftet werden. Waren diese 
Locher niclit tief, dann waren sie angenehm und der hinnntergeliauene, 
moglichst lange walzenformige Stein, der Stossel, traf die Eicheln gut. 
Waren sie zu tief geworden, so fing man daneben ein neues Loch an, 
so daG anstehende Felsen iiber und iiber mit solchen Lochem, 
,.Scbalen“ , bedeckt sein kdnnen. Es ist anzunehmen, daG aucli andere 
bartę Gegenstande auf diese Weise zerkleinert wurden. Noch kennen 
wir allgemein das Zerkleinern getrockneter Koniferennadeln, in der 
Schweiz vor allem junger Wachholderzweige samt den reifen Beeren 
und von getrocknetem Laub ais Tierfutter, „G’leck“ , in vielen Alpen- 
talern. Heute braucbt man dazu steineme oder holzerne Morser. Auch 
bier ist iibrigens im ..s’Katseliet“  (das Geąnetsclite, Wallis), einem 
aromatisclien Mehl, das u. a. Waclibolder entliiilt, einstige Menschen- 
nahrung zu vermuten. Wachholder hat ja schon dem Namen nach 
etwas mit dem Menschen zu tun (Holder =  Nutzbaum), und seine oft 
iibennaGige Beigabe zum Sauerkraut erwalinten wir schon. Ais Volks- 
heilmittel sind die Beeren hoch geschatzt.

Die dureh das Stampfen der Eicheln nach und nach iiber und 
iiber mit Lochem bedeckten Steine nennt man S c h a l e n s t e i n e ,  
und da man von ihrer wirtschaftlichen Verwendung keine Ahnung 
hatte, hetraclitete man sie ais Kultsteine. Docli ist in den Vereinigten 
Staaten, besonders in Kalifornien, das Zerkleinern der Eicheln in 
Schalensteinen, die vollkommen den europaischen gleichen, noch gut 
nachzuweisen und den Ethnographen wolilbekanut. Tcb besitze eine 
Photographie davon, die noch 1913 aufgenommen wurde. Tn der 
Schweiz sind sie an vielen Orten nacligewiesen; sie yerwittem rasch, 
und da sie seit ihrer Entdeekung so schnell unanselinlich werden, 
mocbte man ihnen kein prahistorisches Alter zuweisen. An die Stelle 
der Schalensteine trat spater die Getreidemiihle. In Nordafrika habe
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ich bis heute den Gebrauch von Schalensteinen fur Eicbeln nicht mehr 
nachweisen konuen, wohl aber ahnliche Steine fiir das Enthulsen der 
Kastanien (in Europa) gefunden.. Obrigens sind solche morserartige 
Steine fiir viele a-ndere Zwecke noch in Gebrauch, z. B. zum Enthulsen 
der Gerste.

Uber das Entbittcrn der Eichelkeme, genauer der beiden Kotyle- 
donen, selbst sind wir fiir Europa und Afrika nicbt gut unterrichtet. 
Auch wird iibrigens darauf auffallenderweise gar kein groBerWert gelegt. 
Ebeiiso ist es eigentlicli selir merkwiirdig, daR in den genannten Lan
dem und in Nordamerika alle Eiclienarten gebraucbt werden. t)ber- 
all verstanden es die Menscben, sie ais Nalirung zuzubereiten. AuJ3er 
Europaem, Nordafrikanern und Nordamerikanem sind vermutlich 
->’obl auch asiatisclie Volker am Gebrauch dieser uralten Mehlfrucht 
bcteiligt, der sieli also iiber den ganzen Laubholzgiirtel der nordlichen 
gemaBigten Zonę erstreckt liatte.

Diese Eichcliiahrung ist heute selbst in Europa noch nicht ganz 
\ crlassen. Ais Hungersnotnahrung wurde auf sie 1917 und 1918 żu
ru ckgegriffen. In mediterranen Gebirgen sclieint sie noch von armeren 
Leuten gebraucbt zu werden, allgemeiner in Portugal ( Quercus suber). 
In Korsika wurde, wenigstens noch 1911, Eichelmehl von Quercus sessi- 
liflora igemahlen und sogar auf Markten feilgehalten. In Nordafrika 
ist heute in der Kabylie die Steineicbe (Quercus ilex) wichtiger 
Fmchtbaum. Im natiirliclien Bestand wird sie geschont, und wo sie 
auf den steilen Getreidefeldem neben dem Ólbaum steht, ist sie wenig
stens angeschont oder sogar gepflanzt. In der niarokkanischen Tief* 
ebene bei Babat ist heute ein machtiger Korkeichenwald (Quercus 
suber) ais ungeheurer Mehlfruchthain. Die einzige Nutzung war bis 
jetzt die Eiehel, die gesammelt und auch roh, ohne jede Entbitterung, 
gegessen wird. Erst unter dem EinfluR der Franzosen wurden die 
Staninie im vorletzten Jahre einmal geschalt,

Die Eichen Mitteleuropas wurden angeschont, aber auch gepflanzt. 
Jeder Dorfgenosse hatte vor der Heirat Baume —  spater Waren es 
dfters Obstbaume —  zu pflanzen und zu schirmen. Das Ausiiben dieser 
ITandlung gelit ais symbolischer Akt bis in unsere Zeit hinein und 
findet seine Fortsetzung im Bezahlen eines ,.Baumchengeldes“  in siid- 
deutschen Stadten.

tjber die friiliere, mittelalterliche Nutzung der Eichenwalder zur 
Eichelmast der Schweine ist jetzt so vieles bekannt, daB das hier nicht 
wiederholt werden muO. Sodann laBt sich belegen, daB auch die Eiche 
iiber ihren natiirliohen Bereieh hinaus ais Ilain gepflanzt wurde, und 
daR gemischte Walder durch Wegnahine der konkurrenzierenden 
Arten in reine Eichenwalder verwandelt wurden. Wir haben also in 
der Eiche einen Mehlfruchtbaum vor uns, der ais spontan, oft aber 
auch in ganzen Fruehtliainen gepflanzt der mensehlichen Emahrung 
diente, spater aber der Sehweineweide preisgegeben wurde: gesunkenes 
Kulturgut, auf das in jeder Hungersnot zuriickgegriffen wurde.
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Alte Krauterbiiclier nehmcn noch bei der Artbeschreibung der 
vemiutłichen Eichenarten Bezug auf die Giite der Fnicht. Damit 
zeigen sie an, daB diese damals in Europa noch geschatzt wurden. Nir- 
gends ist aber eine Spur von Sortenzuoht, nirgends eine Spur von 
Pfropfen zu finden. So laBt sich verstehen, daB dieser wichtige Mehl- 
fruchtbaum verlassen wurde. Seine einstige Nutzung in der Kindheit 
der Menschheit lebt aber weiter in dem Ansehen, das er noch heute 
genieBt. Er ist schon, mannlich, heilig, immer hundertjahrig, das 
Symbol der Kraft und Ewigkeit. Jedes Volk will seine eigene, beson- 
dere Eiche besitzen, die nocli ais unverletzlich und heilig gilt. Die 
asthetisehe und kulturelle Schatzung hal hier die wirtschaftliche 
Nutzung iiberdauert.

Im Gegensatz zur Eiche hat die verwandte K a s t a n i e  (Castanea 
salwa)  im Orient eine Sortenzucbt erfahren. Das Pfropfen war dort 
friibzeitig geiibt und auf diese Weise wurde es moglich, bestimmte 
Sorten des Mehlfruolilbaumes zu erhalten. Die gepfropfte Kastanie 
kennt groBe, siiBe Friichte ohne Gerbstoff. Damit ist sie unendlich viel 
giinstiger zu gebrauchen ais die Eichel. Die Kastanie nahm ihren 
Sieseszug vom Orient iiber das sudliche und westliche Europa und 
verdrangtc die Eiche stellenweise iganz. Ja, sie wurde so wichtig, daB 
sie iiber ihre naturliclie Grenze hinaus gepflanzt wird und vielerorts 
einer kiinstlichen Reife bedarf. Das ist auf Schweizerboden durch- 
wegs, nicht nur nordlich. sondern auch siidlich der Alpen der Fali.

Die Zubereitungsarten des Kastanienmehles ahneln in vielem 
denen der Eichel. Durch wochenlanges Dorren werden die Kastanien 
hart getrocknet und Ibsen sich in der Schale. Die Kastaniendarren 
sind kleine, oft halb in die Erde gebaute Steinhauschen mit zentralem 
Feuer und haufig einer ringsum laufenden Bank, auf der die Manner 
sitzen und schwatzen. Die Decke besteht aus auf die schmale Seite 
gestellten Staben und darauf liegen die zu dorrenden Kastanien. Beim 
Schlagen der getrockneten Friichte in Morsem oder in Sacken ist das 
ganze Dorf beisammen und jeder hat seinen Anteil an der gemein- 
samen Arbeit. Die Schalensteine — hier besser Morser genannt ■— 
dienen, soviel ich iibcrsehen kann, nur ziun Schalen der Kastanien 
und das Mehl wird in der gewohnlichen Miihle gemahlen. Aus dem 
Mehl werden mehrere breiartige Gerichte hergestellt. Es gibt aber 
auch ein Geback, und dieses ist das interessanteste. Nachdem die 
Hausfrau eine Steinplatte am offenen Feuer erliitzt hat, streicht sie 
einen Kastanienbrei darauf und stellt ihn dann so an das Feuer, daB 
er von unten und von ohen her durchgebacken wird. Urn den Fladen 
spater gut verteilen zu konnen, werden kreuz nnd quer in den erharte- 
ten Brei Schnitte gemacht, wis wir das von den „Zelten“  her kennen.

Die Kastanie ist, obwohl sie ja von jeher eine weite spontane Ver- 
breitung siidlich der Alpen lratte und obschon die Friichte immer 
genossen wurden, erst spat in Europa Kulturpflanze geworden. Sie ist 
ais Kulturbaum weit jiinger ais das Getreide, und sie vermochte nicht,
Pcdrie, Repertorium, Belbeft XCI 7
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dieses wieder zu verdraugeu. Wohl aber hat sie die Eiche stellen- 
weise ersetzt und vergessen lassen; besonders in den warnren Gebirgs- 
talern, wo wenig kulturfahige Erde vorhanden ist, kann sie heute nocb 
Hauptnahrpflanze sein (Val Bavona, Kt. Tessin).

Die E i n f i i h r u n g  d e s  G e t r e i d e s  geschah gleichzeitig mit 
der vieler Haustiere. Sie erscheint uns ais sehr sprunghaft. Wir ver- 
missen einen Ubergang von den spontanen Sammelpflanzen zu den 
spontanen Kulturpflanzen, insbesondere den Meblpflanzen, und von 
Iiier zu dem eingefiibrten Getreide. Dazu ist zu sagen, dafi unsere 
Grłiser ais Reservestoffe in den Samen meist Hemizellulose besitzen 
und damit ais Menschennabrung unbraucbbar sind. Wohl aber gibt 
es einzelne Grasarten mit inehligem Samen und dieee waren alle dem 
primitiven Menschen bekannt. Wenn er doch von ihnen wufite, so 
fragt man sieli, warum bat er sie nicht in Kultur genommen, sondern 
ilinen die aus dem mediterranen Gebiet gekommenen Kulturgetreide 
yorgezogen?

Der Grund liegt darin, dafi unsere Mehlgetreide vor den genann- 
łen Grłisern eines voraus babeu: sie sind e i n j a h r i g e  P f l a n z e n .  
Damit besitzen sie eine ungeinein wicbtige Eigenschaft: j e d e s j a h r  
ergeben sie eine Ernte und a l l e  „K  r a f t“  geht bei der Reife in die 
Korner hinein. Die vegetativen Bestandteile bleiben ais „leeres Stroh“ 
zuriick. Pas ist wohl der Hauptumstand, der dem aus der Wiiste und 
Steppe stammenden Getreide zum Siegeszuge bis in die nassen Wald- 
gebiete binein verlialf. Es gebt heute weit iiber seinen naturlichen 
Bereicb hinaos und oft mufi durch kunstliches Ansreifen nacbgeliolfen 
werden. Kurze Yegetationszeit bedeutet geringes Wasserbediirfnis und 
dieser Eigenschaft lialber waren die Getreidearten in ihrer Heimat in 
Kultur genommen worden. Jetzt im neu eroberten Waldgebiet ware 
eine lange Vegetationszeit ergiebiger. Dem stelit aber gegeniiber, dafi 
sebr viele von den Vorziigen, die wir von einer Kulturpflanze ver- 
langen, gerade im Getreide stecken. Lassen wir, um ein Urteil uber 
die ganze Sachc zu .gewinnen, diese allbekannten erwunschten Eigen- 
schaften an uns voruherzieheii. Erstens: alle Jabre wandem, wie 
gezeigt, bei der Reife die Nahrstoffe zum allergriifiten Teil hinein in 
die Samen; aucli unter ungiinstigen Verhaltnissen sucht die Pflanze 
ihren Rhytbmus einzuhalten und mit dem Sammeln der Samen werden 
somit alle Nahrstoffe erfafit. Zweitens; die Keimkraft der aus trocke- 
nen Klimaten stammenden Einjahrisen ist ganz einfach zu beherr- 
schen; es braucht praktisch nur Wasser, um die Keimkraft hervorzu- 
rufen. Und umgekebrt: trocken gehaltenes Saatgut behiilt Jahre lang 
die Keimkraft bei. Drittens: die Pflanzen sind giftfrei. Viertens: der 
Melilgehalt des Getreides erlaubt vielseitige Verwendung. Fiinftens: 
die unverdaulicben Bestandteile lassen sich mechanisch wegnehmen. 
Sechstens: die Wassernrmut gibt den Kornern groBe Ilaltbarkeit, 
grofie Konzentration und die Moglichkeit billigen mechanischen 
Transportes.

Seit der Zeit der Pfahlbauer hat sieb die Menschheit fast bis in 
die Jetztzeit damit begniigt, das Getreide, wie es war, hinzunehmen.
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lot doch die Produktion eines Getreidefeldes an organischen Stoffen 
bedeutender ais bei einer gleich groBen Waldflache, trotz der Kurze 
der Vegetationszeit, wobei die Emte doch schon im Hoelisommer statt- 
findet und das Gelande dann wochenlang wahrend der besten Jahres- 
zeit ungemitzt daliegt. Denn die Getreiderassen, die gerade fur die 
Wiiste und Steppe gunstig waren. konnen unser Klima nie voll aus- 
niitzen. Wolil sind durch rein empirise.be Auslese neue Sorten ent- 
standen, die auch im feuchten Klima des Waldgebietes eine bessere 
und sichere Emte versprechen. Die systematische Ziichtung, die ais 
Grundbedingung die Riickkreuzung mit Stammformen aus der Heimat 
hat, ist ein Kind der Neuzeit. Die groBen Erfolge, die durch diese 
neugeziichteten Raasen den einst aus anderm Klima gekommenen, 
fremden Arten beschieden waren, sind bekannt und d a m i t  i s t  das  
e n d g i i l t i g e  U r t e i l  i i b e r  d i e  a l t e n  e i n l i e i m i s c h e n  
K u l t u r p f l  a n z e n  g e s p r o c h e n .  Das alte, bodenstandige ICultur- 
gut, die einlieimischen Arten. die ais geschonte und gepflegte, oft auch 
gepflanzte Gewachse die Menschen Jahrtausende lang ganz oder teil- 
weise ernabrten und kleideten, fallen ais solche der Yergessenheit 
anheim. Oft leben sie aber weiter ais gehaBte und yerachtete Un- 
krauter in Feld und Garten, ais iippig wuchernde Arten, die selbst auf 
den Wiesen die guten Futtergraser verdrangen. Ober ihre Bekampfung 
besitzen wir heute ein groBeres Schrifttum, ais iiber ihren ehemaligen, 
yieltausendjahrigen Nutzen. Andere Arten waren gliicklicher. Sie 
retteten sich hinein in den yolkstiimlichen Arzneischatz. Noch riihmt 
ihnen das Yolk ganz instinktiy besondere Wirkung nach. Andere leben 
weiter ais Kinderbrote; ihnen droht, daB sie ans erzieherischen Griin- 
den yerboten werden. Viele sind durch dic Volksmeinung und selbst 
in der Literatur zu Giftpflanzen gestempelt.

Uberragend bleibt die Stcllung des altesten und wichtigsten Mehl- 
fruchthaumes des Mensclien auf der Nordhalbkugel, der Eiche.

Fiir Einzelheiten und Schriftłuin verweisen wir auf folgende Verdffenllirhungpn 
des Verfassers:

1914, Yergessene Nutzpflanzen; in: Wissen und Leben VII. Jahrg. 
Zuricb

1917, Die altesten Nutz- und Kulturpflanzen. — Vierteljahresschrift 
der Naturforscli. Ge3. Zurich, LXII. Jabrg. S. 80

1918, Das Lauben und sein EinfluB auf die Vegetation der Schweiz. —  
Mitt. d. Geograph.-ethnograph. Ges. Ziirich 1917/18 Bd. XVIII,
S. 129

1920, Primitive Landbauformen. —  Mitt. d. Ges. Schweiz. Landwirte 
287. Yersammlung 13. II. 1920

1920, Die altesten Nutz- und Kulturpflanzen. —- Mitt. d. Naturforscli. 
Ges. Bem
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1921, Surampfele und Surchrut, ein Rest aus der Sammelstufe der 
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Festschrift fiir C. Schroter, Veroffentl. des Geobotanischen For- 
schungsinstitutes Rubel in Ziirich, Heft 3
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1934, Kulturpflanzen aufierhalb ihres natiirliclien Bereiches. —  Peter
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Zur Klimaxfrage im sudlichen 
Schwarzwald.

Konstantin Mayer: G r u n d l e g e n d e  A u s f i i h r u n g e n  z u r  
K l i m a x f r a g e .  Eine Erwiderung auf: E. O b e r d o r f e r ,  
B e m e r k e n s w e r t e  P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n  u n d  
P f l a n z e n f o r m e n  d e s  O b e r r h e i n g e b i e t e s .  —  Beitr. 
z. naturkundl. Forsohung in Siidwestdeutscliland, Bd. 1, 1936, S. 49.

Es ist mir ein besonderes Brdiirfnip, auf diese Arbeit naher ein- 
zugelien, da eie sich in vielen Punkten mit meinen Arbeiten beriilirt. 
Die Arbeit besohaftigt sich vor alleni mit der Frage der natiirlichen 
BuclieniWaldgesellscbaften und mit der Klimaxfrage in Baden. Leider 
ist dieses Problem in dieser Arbeit wenig befriedigend geklart •worden, 
obwohl Verfasser die nach seiner Ansicht in meiner Arbeit: „Ein Bei- 
trag zur Vegetationskunde der Walder des eiidlichen Schwarzwaldes“  
und „Zur Ókologie der WeiBtanne und unserer drei anderen Wald- 
barune“ , 1935, nicht aufgeklarte Fragen verbessern woli te. Vor allem 
befriedigt die Annahme der unteren Grenze der Buchen-Tannen-Stufe 
bei der Hóherdage von 600 m nicht.1) Meiner Ansicht nach, heute 
mehr ais friiher, gehort das ganze Oberrheingebiet unterhalb 1000 m 
mit Ausnahme des Colmarer und des Mainzer Beckens dem Klima- 
gebiet der Buche und der Tanne an. Die trockenwarmen Gebiete des 
Colmarer Beckens mit EinschluB der Westseite des Kaiserstuhls 
(Biichsenberg, Sponeck, Limberg) nnd des Mainzer Beckens gehoren 
der Eichen-Hainbuchen-Stufe (submediterrane Trockenwaldstufe) an. 
Die von O b e r d o r f e r  gefiihrten Beweise fiir den bodensauren 
Eichenwald (Quercetum medioeuropaeium) alB Klimax bis in einer 
Hohenlage von 500 bis 600 m sind nur floristisch gefaBt und nicht 
iiberzeugend. Wir miissen nns bewuBt sein, daB wir die Klimaxfrage 
nur experimentell losen konnen (siehe L ii d i , 1935, mid meine 
Arbeiten in der Allg. Forst- und Jagdzeitung, 1936). Eigentliche Ort- 
steinprofile konimen in dem Gebiet unterhalb 1000 m nur auf den 
nahrstoffarmen Sandboden der oberrheinischen Tiefebene niirdlich von 
Karlsruhe und auf den gleicbfall9 nahrstoffarmen Buntsandsteinboden 
des nordlichcn Schwarzwaldes vor. Die anderen vom Verfa8ser ange- 
fubrten Bestande des azidiphilen Typus (seines Quercetum medio- 
europaeum) konimen auf nahrstoffarmen Sandstein- und Granitboden
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des nordlichen Schwarzwaldem und auf Gneisboden des siidliohen 
Schwarzwaldes (hier in Siidexposition) und nur in Hanglagen vor.2) 
In Hanglagen kann aher auch niemals eine Podsolierung vor sich 
gehen, da hier die Erde immer wieder abrutscht. Der kohlige (Staub-) 
Humus an den siidexponierten Hangen ist die Ursache fiir das Vor- 
kommen ider azidiphilen Pflanzen und das Fehlen der anspruchsvollen 
Arten an diesen Hangen. Die anspruchsvollen Arten sind hier nioht 
in der Lagę, die Bodennahrstoffe voll auszuniitzen. Der Bodenzustand 
dieser Hangę (also der kohlige Humus) ist ein Produkt der hoheren 
Temperaturen und der Trockenheit (siehe meinen Artikel in der 
Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, wahrscheinlich 1937 er- 
scheinend). Aber auch bei den Ortsteinboden unseres 
Gebietes ist es fraglich, ob die azidiphile Vegetation ein Pro
dukt der Podsolierung oder einer falschen Bewirtschaftung durch den 
Mensclien ist, da diesti Boden wie alle nahretoffarmen Boden gegen 
derartige Einfliisse besonders empfindlioh Bind. (Siehe denselben Auf- 
satz in der Allgem. Forst- und Jagdzeitung, in dem ich die Buchen- 
walder in den Emmendlnger Vorbergen auf sehr schwach podsolierten 
Boden erwiilme, auf denen anspruchsvolle Pflanzen gedeihen konnen. 
Zu dem gleiohen Ergebnis gelangt W a l t e r  in einem Artikel in der 
Silva, 1936, S. 20911.) Die Bucbe und die Tamie zeigen im ganzen 
Oberrheingebiet unterhalb 1000 m, mit Ausnahme der zwei erwahnten 
Gebiete, ein ausgezeichnetes Gedeihen, so daB es nicht einzusehen ist, 
warum nicht das ganze Gebiet dem Klimagebiet der Buche und der 
Tanne zugesprochen werden soli. (Die Tanne fehlt im nordlichen 
Gebietsteil (Odenwald) von Natur aus, aber nicht aus klimatiechen Ur- 
sachen, sondern aus Einwanderungsgrunden.) AuBerdem iet der Pod- 
solierungsprozefi ein durch viele Klimaperioden gehender, sehr lang- 
samer geologischer ProzeB (siehe B r i l l ,  Erlauterungen zur geologi- 
schen Kartę von Pforzheim, 1933), so daB wir die Yegetation des End- 
stadiums eines derartigen Prozesses nicht gut ais Klimax bezeichnen 
konnen. Hierdurch bin ich zu der Ansicht gekoinmen, daB wir den 
Klimaxbegriff im strengen T ii x e n schen Sinn wieder verlassen 
mussen, und wir miissen ihn wieder im alten Sinne S c h i m p e r s  
(Unterscheidung von klimatischen und edaphischen Formationen) oder 
im Sinne G r a d m a n n ®  (Unterscheidung von landschaftsbeherrschen- 
(len [rcgionalen] und standortlichen [lokalen] Waldformen) auf- 
nehmen ( G r a d m a n n ,  Pflanzenwelt der Schwab. Alb, 1936, S. 31). 
T ii x e n selbst erklart beute ausdriicklich, daB seine Untersuchungs- 
ergebnisse nur fiir Nordwestdeutschland gelten. In Nordwestdeutsch- 
land, wie im ganzen nordwesteuropaiscben Florenbezirk, ist aber die 
Eiche (Querc,us sessiliflora) klimatisch gegeniiber der Buche bevor- 
zugt, wiihrend in Siiddeutsohland die Eiche bis vor hundert Jahren 
(in manchen Gebieten sogar noch langer) aus wirtschaftlichen Griinden 
(sei es fiir die Schw einemast oder fiir die Gerbstoffgewinnung oder ais 
Schiffliaidiolz) bevorzugt angepflanzt und gepflegt worden ist. Selbst 
in kalteren Gebieten, in denen sie kaum urspriinglich ist, wie in der
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Baar und dem Allgau, ist die Eiche angepflanzt worden. Mit Recht 
bezeichnet G r a d m a n n  die Eiche ais unseren hilflosesten Waldbaum, 
die im Konkurrenzkampf den Scliattholzbaumen (Buche, Tanne und 
Fichte) unterlegen ist.

O b e r d o r f e r  glaubt bemerkt zu haben, daB auf sonnigen Kahl- 
schlagen die Buchen im trockenen Somnier 1935 unter der Trocken- 
lieit gelitten haben, was ich aber nicht bestatigen kann. AuBerdem 
eind es nur ganz vereinzelte, durch den Kaldschlagbetrieb kiinstlicb 
geschaffene Slandorte, die es im Naturwald nicht gibt, die aueh binnen 
einer sehr kurzeń Zeit wieder zuwachsen. Der Schaden, den die 
Buchen in einem trockenen Sommer erleiden konnen, kann nur ge- 
ring sein, so daB sie sich in den folgenden Jahren wieder vollkommen 
erholen. Es ware aber dringend wiinsehenswert, daB derartige frag- 
liche Trockenschaden durch experimentelle dkologiscbe Methoden 
nachgepriift wiirden. Die Buchenblatter werden aueh im Herbst 
starker rot gefiirbt ais die Eichenblatter, so daB wir iiber die schwache 
sommerliche llotfarbung der Buchenblatter uns nicht zu wunderu 
brauchen. (jbrigens stamrnt ein groBer Teil der Eichen an diesen 
Standorten nicht aus Samen, sondem aus Stockausschlagen, die nach 
einem anfanglichen, schnellen Wachstum nach einigen Jahren im 
Waohstum gegenuber den Buchen zuriickbleiben, und die dann, falls 
der Mensch nicht eingreift, unterdriickt werden (siehe H ii e 11 i n , 
1874, und nieinen Aufsatz in der Allg. Forst- und Jagdzeitung, 1936, 
S. 171).

Da alle die von mir hier angefiihrten Punkte in der vorliegendeu 
Arbeit nicht beriicksichtigt werden, brauchen wir uns nicht zu wun- 
dern, daB Verfasser seine gestellten Fragen nicht befriedigend geklart 
hat. Im ubrigen beschreibt O b e r d o r f e r  noch einige intereseante 
seltenere lokale Pflanzerigesellschaften (ein Moor3), einen Erlenbruch- 
wald8), einenBergahom-Eschenwald, einigeQuellflurgesellschafteiiund 
eine subalpine Feldbergwiese), die fiir die Standorte charakteristisch 
sind und die uns das Bild iiber die Pflanzenwelt des Schwarzwaldes 
und der benachbarten Ebene vervollstandigen helfen.

A n m e r k u n g e n .

1) In meiner Arbeit 1935 habe ich, unter der Annahme eines 
sclinellen Podsolierungsi>rozesses ais Klimax in der unter en Stufe das 
Quercetum medioeuropeum, fiir die obere Stufe iiber 600 m teilweise 
die Frage offen gelassen (fiir das Schauinsland- und Belchengebiet), 
teilweise aber das Pic.eetum. excelsae (fiir das Kirchzartener Gebiet und 
dem Hotzenwald) angenommen, da Tanne und Buche im Gegensatz 
zur Fichte niilde Boden bevorzugen. Gegen die Annahme des Piceetum  
excelsae ais Waldklimax der Hohenlagen iiber 600 m ist aueh insafem 
nichts einzuwenden, ais die Fichte am Westabfall des Schwarzwaldes 
unterhalb 1000 in klimatisch ein gutes Gedeihen findet; sie fehlt von 
Natur aus nur deshalb, weil die anderen Baume (Buche und Tanne)
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noch besser gedeihen (Konkurrenzfaktor!, spate Einwanderung der 
Fichte!; siehe aucli H a u s r a t l i  in der Allg. Forst- u. Jagdztg., 1936, 
S. 71). Dag Vorkommen der Fichte im Jnngholzmoor am Eggberg 
(Hotzenwald) zeigt ihre Urspriinglichkeit dort in 700 m Hohe an. 
Im Allgau und im ostlichen BoaenBeegebiete kommen natiirlicbe 
Fichtenwalder bis in einer Hohenlage von 600 m hinunter vor; dieses 
Gebiet ist zwar niederscblagsreicher alg der Schwarzwald, aber es 
eteht auch unter einem stjirkeren FohneinfluB. Der Einwanderungs- 
faktor und der Konkurrenzfaktor epielen fiir die Zusammengetzung 
der Pflanzenwelt auch eine groBe Rolle.

Durch meine spateren Untersuchungen und Studien habe ich aber 
erkannt, daB die Bod en im giidlichen Schwarzwald nicht eauer gind, 
und daB die Annahme der schnellen Podsolierung irrig war, und ich 
habe infolgedessen meine friiheren Ansichten iiber den Waldklimai 
verlassen.

2) Verfasser der vorliegenden Arbeit hat dag Gemeinsame der 
azidiphilen Vegetation auf den Gneisboden in der unteren und in der 
oberen Stufe iibersehen. Die Boden gind in der unteren Stufe ebenso- 
wenig gauer wie in der oberen Stufe. Die floristischen Untergchiede 
der beiden Stufen gind nur gering und nur durch die Temperatur- und 
Trockenheitsabnahme bedingt. Die Heidelbeere kann in der unteren 
Stufe, besonders auf Kahlschlagen, ebenso hohe Deckungggrade er- 
reichen wie in der oberen Stufe.

3) Hierbei mochte ich zu den Ausfiihrungen S c h w i c k e r a t h e  : 
Z i e l e  u n d  W e g e  d e r  p f l a n z e n s o z a o l o g i g c h e n  F o r -  
s c h u n g  imi R h e i n s t r o m g e b i e t  v o n  B a g e l  b i g  E m m e -  
r i c  h im letztjahrigen Beiheft noch folgendes bemerken: In der ober- 
rheinischen Tiefebene kommen zwei Arten von Riedwiesen vor: die 
Rie-dwie-sen der Rhein- und der Illniederung, die ini ihrer floristigchen 
Zusammensetzung denen des Alpenvorlandeg (Schweizerigcheg Mittel- 
land, Bodenseegebiet, Vorarlberg, Schwabisch-Bayerisches Alpenvor- 
land) ahneln (siehe I s e l e r ,  1932), und die atlantischen Riedwiesen 
mit Anagallis tenella, Cicendia filiformis und Oenanthe Lachenalii. 
Zu den Riedwiesen der Rhein- und der Illniederung gehort ais hau- 
figste Aasoziation das Molinietum coeruleae von W a l o  K o c h ,  das, 
wie S c l i w i c k e r a t h  bemerkt, ebenso wie die an dereń Assoziationen 
dieser Riedwiesen vor dem euatlantischen Gebiet Halt maclit. Die Ur- 
sache dieser Tatsache ist vor allem die durch das atlantische Klima her- 
vorgerufene starkę Huinifizierung des Bodeng und .dessen Kalkmiangel. 
Da diese Riedwiesen viele kalkliebende Pflanzen entlialten, kommen 
sie nur auf Kalkboden, wie solche in den Rheinauen und im Alpen- 
vorland sich vorfinden, vor. Die atlantischen Riedwiesen kommen auf 
den kalkamicn Schwarzwaldschotterboden der Freibur.ger Bucht vor. 
Intereasant sind auch die floristischen Untergchiede der kalkliebenden 
Riedwiesen im Gebiet zwischen den Alpen und der Pfalz. Je weiter 
diese Riedwiesen von den Alpen entfemt gind, um bo mehr ver- 
schwinden die yoralpinen Arten, big sie in der Pfalz ganz fehlen,
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wahrend am Alpenrand (Allgau) die warmeliebenden Arten felden 
oder sparlich sind.

Der Atlantische Erlenbruchwald mit Osmunda. regalis und Aspi- 
dium thelypteris (an manchen Stellen auch Wahlenbergia hedcracea), 
den S c h w i c k e r a t h  ais Assoziationsfragment des Gagelmoores be- 
zeichnet, komrnt noch im Abtsmoorwald bei Achern und in der Frei- 
burger Bucht vor. (Siehe vorliegende Arbeit von O b e r d o r f e r . )

B e m e r k u n g  z u  d e n  A s s o z i a t i o n s t a b e l l e n  i n e i n e r  
S c h w a r z w a l d - A r b e i t  1935: Wie zu erwarten war, ist von ver- 
sohiedener Seite, unter anderem auch von Prof. Dr. F. K. H a r t -  
m a n n ,  Hann.-Miinden, in der Forstl. Rundschau, Bd. 8, S. 443, mit 
recht das Fehlen der Assoziationstabellen bemangelt worden. Diese 
Tabellen muBten infolge der hohen Druckkosten weggelassen werden; 
vervielfaltigte Abziige befinden sich aber im B o t a n i s e h e n  
M u s e u m  B e r l i n - D a h l e m ,  im B o t a n i s e h e n  I n s t i t u t  der 
Universitat F r e i b u r g  und in der U n i v e r s i t a t s b i b l i o t h e k  
F r e i b u r g .  Die Universitatsbibliothek Freiburg ist auBerdem auf 
Verlangen jederzeit bereit, gegen eine geringe Gebiihr (0,25 bis 0,30 RM 
pro Stiick) mittels der Photokopie Abziige herzustellen.

E. Oberdorfer: N o t w e n d i g e  F e s t s t e l l u n g e n  zu d e n
g r u n d l e g e n d e n  A u s f i i h r u m g e n  z u r  KI  i m a i -  
f r a g e  u n d  d e r  E r w i d e r u n g  K. M a y e r  s.

Dem freundlichen Entgegenkommen von Prof. F e d d e danke icli 
die Moglichkeit, in ein paar kurzeń Satzen zu den Darlegungen 
von Dr. K. M a y e r  Stellung nebmen zu konnen.

1. Meine Kritik wandte sieli einzig und allein gegen die in der 
Arbeit „ E i n  B e i t r a g  z u r  V e g e t a t i o n s k u n d e  d e r  W a l d e r  
des  s i i d l i c h e n  S c h w a r z  w a l  d e s  usw.“  (Rep. spec. nov., Beih. 
Bd. 84, 1935) gemachten Ausfiibrungen. Die Erwiderung M a y e r s  
erweckt demgegeniiber den Eindruck, ais ob ich mieli in Gegensatz 
zu seinen neueren und ganz anders gearteten Anschauungen stellen 
wiirde (Klimaxgebiet der Buche und Tanne bis 1000 m), wenn auch 
in der Anmerkung 1 auf die alten Theorien kurz aufmerksam gemacht 
wird, bzw. diese teilweise noch einmal verteidigt werden.

2. Die zitierte Arbeit K. M a y e r s  kannte aber i i b e r h a u p t  
k e i n  K l i m a x - G e b i e t  d e r  B u c h e  u n d  T a n n e ;  das vor allem 
schien mir einer Richtigstellung zu bediirfen. Obwohl die diesbeziig- 
lichen Ausfiihrungen zweifellos sehr vorsichtig abgefaBt waren, so 
wurde docli fiir die Freiburger Gegend die Yorstellung geiiahrt (S. 27 
und 45), daB etwa bis 700 m das Quercetum medioeuropaeum und dar- 
iiber der Fichtenwald Klimax wiiren. Die Buchen-Tannenwalder er- 
halten den Charakter von lokalen Dauergesellschaften ani Steilabfall
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gege.n das Rheintal. Die Beweisfiihrung ist absurd. Lediglich deshalb, 
weil der Autor am Giersberg bei Kircbzarten (600 m hoch) oder im 
Welchental bei Freiburg unter kunstlichen Fichtenbestanden eine 
naturliche Verjiingung oder das Moos Hylocomium splendens sah, wird 
die Annahme gemacht, daB sich auch auf der Westseite des Schwarz- 
waldes bis 600 m herab spontan Fichtenwalder entwickeln konnten.

Trotz der liektographiert beigegebenen Tabellen —  sicher mit 
vieler Miilie und groBem FleiB zusammengestellt —, bleibt schlieBlicb 
die auch im Text durchgefiihrte floristische und soziologische Charak- 
terisierung so durni und ungeniigend, dafi auch andere SehluBfolge- 
rungen oder ein Uberblick iiberhaupt nicht moglich werden.

3. Es ist nicht wahr und zeugt von einem oberflachlichen Studium 
meiner Arbeit*), wenn bchauptet wird, daB ich bis 600 m das Querce- 
tum medioeuropaeum ais Klimax bctrachte. Das gerade Gegenteil ist 
der Falk Ich wende mich gegen die vielfach geauBerte Ansicht, in der 
yerarnitesten und versauersten Pflanzengcsellschaft den IClimax der 
unteren Hohenregion im Oberrheingebiet zu sehen und nehme an, 
daB bei einem einigermaBen fortgeschrittenen Reliefausgleich und tief- 
griindigeren Profilen, Baum- und Krautschicht unbedingt auch Buchen 
und Buchenwaldpflanzen ziemlich reichlich enthalten miiBten. Das 
liat mit der speziellen Ausbildung des Bodenprofiles zunachst nichts 
zu tun. —  Ich entwickelte ais Klimaxgesellschaft bis 400 m einen 
Laubinischwaldtyp von der Art eines bodensauren Eichen-Hainbuchen- 
Buchenwaldes (Querceto-Carpinetum roboretosum =  Quercetum rhe- 
nanum); die Zonę 400— 600 m war aber bereits einer Dbergangs- 
gesellschaft zur Buchen-Tannenstufe yorbehalten, in der die Vorherr- 
schaft der Buche angenommen wurde. Die Hbhenlage zwischen 600 
und ca. 600 m mnB vollstandig Buche und Tanne gehoren, wahrend 
erst iiber 800—900 m von Natur aus die Fichte eine groBere Rolle 
spielt. — M it  s e in  en A u s f i i h r u n g e n  v e r s u c h t  a l s o  K. 
M a y e r  o f f e n b a r  n u r  s e i n e  e i g e n e n  a l t e n  A n s c h a u u n -  
g e n  i i b e r  d a s  Q u e r c e t u n i  m e d i o e u r o p a e u m  zu w i d e r -  
1 e g en.

4. Es ist erst reclit nicht wahr, daB ich aus dem Nordschwarz- 
wald das Quercetum niedioeuropaeum beschrieben hatte. Es handelt 
sich ohne Zweifel um eine Verwechslung mit den Aufnalimen des 
Fageto-Abietetum myrtilletosum, das ich von dort eindeutig im Rah- 
men des klimatisch bcdingten Buchen-Tannenmischwaldes ais mog- 
liches Stadium der Klimaxassoziation angcgeben habe.

5. Wenn K. M a y e r  inzwischen plotzlich ein klimatisch beding- 
tes Buchen-Tannengebiet, von 100 bis 1000 m Hohe reichend, entdeckt 
bat, so beginnt er sich damit allerdings meiner Ansicht zu niihem. 
Zwar verfallt er nun geradezu in ein anderes Extrem. Warum iibrigena

*) E. O b e r d o r f e r :  Bemerkenswerte Pflanzengesellschaflen und Pflanzen- 
forraen des Oberrh .-ingebieles. — Natw. Beitr. S. W. D. 1936.
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die urspriinglichen Schlusse nur deslialb aufgegeben werden, „weil 
die Bbden ini siidlichen Schwarzwald nicht sauer eind“  (?) ,  verniag 
ich bei meiner bescheidoneren Auffassungsgabe nicht zu begreifen.

J e d e n f a l l s  g e h t  es n i c h t  a n , d i e  B u c h e n - T a n n e n -  
b e e t a n d e  d e r  h o h e r e n  L a g e n  m i t  d e n  L a u b w a l d -  
m i s c h  b e s t a n d  en  d e r  T i e f l a g e n  i n e i n e n  T o p f  z u  w e r -  
f en .  K. M a y e r  wirft mir vor (Anmerkung 2), ich hatte das Ge- 
meinsame der azidipliilen Vegetation in den unteren und oberen Lagen 
nicht beachtet. Die Frage ist aber ausfiihrlich diskutiert worden! 
Hinweisend auf die s c l i e i n b a r e  Gemeinsamkeit, versuclite ich 
allerdings feinere Unterschiede herauszuarbeiten. Sie eind natiirlich 
—  wie M a y e r  schreibt —, eine Folgę von Temperatur- und Feuclitig- 
keitsunterschieden, so wie der Wechsel der ganzen Vegetation ein- 
schlieBlich der Holzarten durch niclits anderes verursacht wird (ab- 
gesehen von edapliisch bedingten Variationen).

Im reich kontrastierten und deslialb verwirrenden Wechsel seiuer 
Ansichten gibt lieute M a y e r  auch den Klimaxbegriff auf. Auch da- 
mit diirfte er iiber das Ziel zu scliieBen. Der Begriff wird ais Entwick- 
lungstendenz, verstanden fiir die dynamisclie Theorie der Vegetations- 
kimde, stets wertvoll bleiben.

6. Die B e o b a c h t u n g e n  i i b e r  d i e  B u c h e n s c h a d e n  
werden im ersten Satz ganz abgeleugnet, im zweiten aber indirekt 
wieder zugegeben. Dabei ist in meiner Arbeit von „BOnnigen Kalil- 
sclilagen" iiberhaupt nicht die Rede. Ich fiige gerne erganzend hinzu, 
um MiBverstandnissen vorzubeugen, daB ich die Schaden nur ais 
S y m p t o m  betrachtete. Es lag mir fem anzunehmen, daB die Lebens- 
kraft der Buclie im Sommer 1935 wirklich entscheidend beeintrachtigt 
worden sei. Aber wenn sieli ein relativ harmloser Sommer wie der 
von 1935 bereits so stark bemerkbar macht, so miissen wirklich extreme 
Jalire oder eine Folgę solcher Jahre die Lebens- und Ausbreitungskraft 
der Buche unbedingt liemmen und damit die Eiclie begiingtigen. 
Obrigens handelt es sich nicht um eine Verfarbung, sondern ein tat- 
sachliclies Welken und Eingehen der Blatter. Weiterhin bestand ja 
darin nicht der einzige Grund, weshalb ich den B uch en r e in  bestand 
ais natiirliche Gesellschaft auf den n i c h t  v o m  G r u n d w a s s e r  
b e i n f l u B t e n  u n d  s a u r e n  Bóden derTieflagen ablehnen muBte.

7. Manche Teile der Erwiderung klingen unlogiscli, vielleicht 
aber nur deshalb, weil sie unglucklich formuliert sind. Dieselbe Fest- 
stellung mag auch die Vorwurfe mildem, die der Dissertation und 
anderen Arbeiten M a y e r s zu maclien wiiren. So ist es z. B. nicht 
richtig, wenn in der vorliegenden Erwiderung gefragt wird, „ob die 
azidipliile Vegetation ein Produkt der Podsolierung oder einer falschen 
Bewirtschaftung durch den Men9chen“  sei. Der Autor meint doch 
wohl: ob die Podsolierung, bzw. die Auslaugung der oberen Boden- 
schicliten und damit die azidipliile Yegetation eine Folgę des Klimas 
oder der falschen Bewirtschaftung sei.
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F. Fedde: B c m e r k u n g e n  z u d e n  b e i d e n  A r b e i t e n  v o n  
Dr. K o n s t a n t i n  M a y e r  i i b e r  d i e  V e g e t a t i o n s k u n d e  
u n d  d i e  W a l d t y p e n  d e s  s u d l i c h e n  S c h w a r z w a l d  es. 
(Fedde, Rep.-Beiheft LXXXIV und LXXXVI, 15— 37.)

Da uber den Inhalt der beiden obenerwahnten Arbeiten ver- 
schiedene Kritiken veri3ffenllicht worden sind, die die Ergebnisse 
dieser Arbeiten zum Teil stark angreifen, so mochte ich zunachst von 
mir ans das Wort ergreifen und Herm M a y e r  in Schutz nehmen 
wegen angebliclier Ungenauigkeiten. Zu der Arbeit gehoren eine ganze 
Reilie von sehr umfangreichen Pflanzenlisten, die ich deswegen nicht 
habe drucken lassen, weil sonst die Unkoslen der Arbeit zu groB ge- 
worden waren. Wo diese Listen einzusehen sind, berichtet Dr. Mayer 
ani Sclilusse der vorigen Arbeit.

Es ist aber femer nocli aus Kreisen, die ebenfalls mit der Vege- 
tation des Schwarzwaldes gut bekannt sind, mir folgende Zuschrift zu- 
gegangen, die Herm M a y e r in mancher 3eziehung in Schutz nimmt: 

„ B a r t s c h  (Bot. Zentralbl. N. F. XXVIII [1936], p. 201) referiert 
die Arbeit von K. M a y e r :  Die Waldtypen des sudlichen Schwarz
waldes (Berlin, Rep. spec. nov. regn. veget. [1936], 86, 15— 37) zum 
Teil unsachlioh. —  Er unterschiebt dem Verfasser, daB ihm die Tat- 
sache entgangen sei, daB im Schwarzwald Buehe und WeiBtanne ge- 
meinsam eine Waldgesellscliaft aufbauen, wahrend in der Mayerschen 
Arbeit ausdriicklich von einem Fagetum silvaticae abietosum ge- 
sprochen wird, das allerdings etwas ungliicklich ais „Buchen- und 
Tannenwald“  verdeutscht wird. In einer kurz vorher von E. O b e r -  
d o r f e r (Beitr. zur Naturk. Forschung, Karlsruhe, I [1936], p. 49—88) 
veroffentlichten Arbeit, in der ebenfalls in groBen Ziigen die Wald
typen des Schwarzwaldes dargestellt werden, finden sich die Wald
typen ubrigens vielfacli ganz ahnlich herausgearbeitet. Im ubrigen 
isk es das gute Recht eines Verfassers, solche Ansichten in anderer ais 
der bisher iiblichen Weise und mit abweichender Methodik dar- 
zustellen, vorausgesetzt, daB er eine sachliche Begriindung vor- 
bringen kann.“

Diese Zuschrift eines Herrn, der ubrigens ein genauer Kenner 
des Schwarzwaldes ist, verdffentliche ich gem, weil ich Herrn M a y e r  
nach allem, was ich bisher von ihm und iiber ihn gehort habe, zu- 
hilligen niuB, daB er sich bei seiner Arbeit und bei seinen Beobach- 
tungen groBe Miihe gegeben hat, wenn er auch vielleicht bisweilen 
daneben gcgriffen hat, was aber einem jungen Botaniker doch hin 
und wieder mai zustoBen kann. Es soli aber deswegen einer Kritik 
seiner Arbeiten keineswegs widersprochen werden. Berichtigungen sind 
auBerordentlicli wunschenswert, und ich hin gem bereit, solche weiter 
entge genzun elimen.
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Dr. Johann Appl: „ V e r s u c l i  e i n e r  A b l e i t u n g  d e r  M 0 1 1 0 - 
c o t y l e d o n e n  v o n  d e n  L y c o p o d i a c e e n “  und „ U b e r  
d i e  P h y l o g e n i e  d e r  G n e t a c e e n “ . —  Zwei Arbeiten, 
ale Broschiire gedruokt. Selbslverlag 1937. —

In diesen beiden Arbeiten bemiiht sich der Verfasser, den Nach- 
weis zu erbringen, daB nieht nur die Monocotyledonen, sondem aucli 
ein groBer Teil der Dicotyledonen vermutlicb u n m i t t e l b a r  v o n  
L y c o p o d i a c e e n  abstamnien. Die Bliiten eines groBen Teiles der 
Angiospermen entstanden offenbar aus Adventivsprossen der Lyco- 
podiinae. Bei den Orchidaceae verwandelte sich der innere Kreis von 
drei Blattem der Brutknospe in Petalen; das auBere Deckblatt tragt 
das Microsporangium. Der Fruchtknoten entstand durch Verwachsung 
entweder bloB des auBeren oder beider Blattkreise. Die Samenanlagen, 
die an marginalen Placenten entstehen, werden ais archegoniale Bil- 
dungen betrachtet, dereń Entstebung durch den chemotaktischen Reiz 
des eindringenden Pollenschlauches ausgeldst wird. Diese Erklarung 
griindet sich auf die Aimahme, daB die Orchidaceae aus isosporen 
Lycopodiaceae entstanden sein diirften. Die Scitamineae sind parallele 
Entwicklungsreihen der Orcbideen. Die Bliiten der Eriocaulaceae ent
standen aus bilateralen Brutknospen von Lycopodiaceae, ahnlioh dem 
Lypodium Selago. Die drei StaubgefaBe werden mit den Micro- 
sporangien der aus drei groBen Blattem bestelienden Brutknospen 
identifiziert. Der Fruchtknoten der Eriocaulaceae entstand aus dem 
inneren Kreis von Blattanlagen der Brutknospen. Die Ilelohiac 
stammen gleich den Ranunculaceae von wasserbewohnenden Lyco- 
podiinae ab.

Wahrend die Orchidaceae und Scitamineae aus isosporen Lyco
podiaceae hervorgegangen sein diirften, miissen fiir die iibrigen Mono
cotyledonen wie Eriocaulaceae, Helobiae und Spadiciflorae heterospore 
Fitem angenommen werden.

Von iheterosporen Lycopodiaceae werden auch die Gnetinae und 
dereń Abkommlinge, die Verticillalae, Tricoccae und die aus den 
letzteren hervorgegangenen Columniferae, Gruinalcs, Terebinthales, 
Celastrales, Rhamnales und vielleicht auch die Lignstrales, Thyme- 
laeales, ferner die Ginkgoaceac und Taxaccae und von fossilen Pflanzen 
die Cordaiten abgeleitet. Auch bei diesen diirften die Bliiten aus 
Adventivknospen von Lycopodinae entstanden sein. Sie lasseu sich 
in zwei Gruppen einteilen, in den Ephedra-Typus und den Gnetum- 
Typus. Die Bliiten der Ephedra-Gruppe entstanden wahrscheinlicb 
aus blattacbselBtandigen Bmtknospen von Lycopodiaceae mit gegen- 
standigen Deckblattem, die Bliiten der Gnetum-Gruppe aus Lyco
podiaceae mit ąuirlformig, ohne Bezug auf die Blatter angeordneten 
Brutknospen. Zum Ephedral-Typ gehbren nebst Ephedra die Wel- 
witschiaceae, Ginkgoaceae, Taxaceae, die fossile Gattung Cordaites 
und die Amentaceae, zum Gnetum-Typus die Verticillatae, Tricoccae 
samt ihren Abkommlingen, ferner von fossilen Pflanzen Cordaianthus. 
Die Gattung Cordaianthus ist wahrscheinlicb die Stammutter der 
Gnetinae.
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Friedrich Fedde: „ D i e  V c r a r m u n g  d e r  n o r d w e s t d e u t -
s c h e n  F l o r a  u n d  d i e  N e a a u f l a g e  d e r  B u c h e -  
n a u s c . l i e n  F l o r a  v o n  B r e m e n . “

Wie in vielen Gebieten unseres Vaterlandes bat aucb im nord- 
westlichen Deutschland die f o r t s c h r e i t e n d e  E n t w i i 8 s e r u n , g  
d e r  M o o r e  und die U r b a r m a c h u n g  g r o B e r  H e i d e -  
f l a c h e n  einen EinfluB auf die Zusammensetzung der Pflanzenwelt 
ausgeiibt. Eine Reihe von Pflanzen, die in der Literatur oftmals noch 
ais Burger unserer Flora aufgefiihrt .werden, wie Carex pauciflora und 
C. cliordorrhiza, Cyperus flavescens und fuscus, Hypericum hclodes 
und Saxijraga Hirculus (noch 1894 in der Flora der Nordwestdeut- 
sohen Tiefebene von Fr. B u c h e n a u  mit sieben Standorten aufge- 
fiihrt), konnen bereits ais verschwunden gelten. Andere Arten, wie 
Scheuchzcria palustris, Eriophorum gracile, Juncus alpinus und
J. obtusiflorus, Malaxis paliidosa, Potentilla procumhens, Gnaphalium 
luteo-album. Batrachium hederaceum, fsnardin palustris, Thesium 
ebracteatum. u. a., sind derart bedrobt, daB mit dem baldigen Ver- 
schwinden der einen oder anderen Pflanze gerechnet werden muB. 
Eine noch groBere Zahl von Arten, die noch um die J alirhundert- 
wende eine groBere Verbreitung besaBen, wie gewisse Laiohkraut- und 
Seggenarten, Scirpus fluitans, Catabrosa aquatica, Achyrophorus macu- 
latus, Scorznnera humilis, selbst Arnica nwntana sind erheblich sel- 
tener geworden.

tiber diese Veranderungen in der Zusammensetzung unserer uord- 
westdeutscben Pflanzenwelt gibt die Buchenausche Flora von Bremen 
und Oldenburg, die in der jetzt vorliegenden zehnten Auflage auch 
Ostfriesland und die ostfriesiaohen Inseln umfaBt, AufschlnB. (Buche
nau, Franz: F l o r a  v o n  B r e m e n ,  O l d e n b u r g ,  O s t f r i e s 
l a n d  u n d  d e r  o s t f r i e s i s c h e n  I n s e l n .  Bremen 1936. Verlag 
Arthur Geist. 10. erweiterte Auflage, herausgegeben von Dr. B r u n o 
S c h ii 11. 448 Seiten mit 408 Abbildungen.)

Da der bebandelte Florenbereicb sich fast mit dem der Flora 
der nordwestdeutschen Tiefebene von F r a n z  B u c h e n a u  vom Jahre 
1894 deckt, so wird bei vergleichender Betrachtungsweise die erwahnte 
Verarmung unserer Pflanzenwelt besonders sinnfallig.

Von jeher baben die Herausgeber der zahlreicben Auflagen des 
Buches ( F o c k e ,  B i t t e r ,  Sc  h u t  t) ihre Aufgabe darin gesehen, 
den Anforderungen des botanischen Unterricbts und den Ergebnissen 
der floristischen Forschung gerecht zu werden. Bekannt sind die 
groBen Schwierigkeiten, die zur Zeit der Herausgabe von reinen Lokal- 
floren entgegenstehen. Um so mehr mnBte auch die neue Auflage 
diesem Gesichtspunkte Rechnung tragen, und so wurden verwandte 
Wissensgobiete dein systematiscben Teil in Form einer Einfiihrung 
vorausgeschickt. Dr. D e w e r s  ( B r e m e n )  scbrieb die „ G e o -  
l o g i s c b e  t ) b e r s i c h t “ , Prof. Dr. O v e r b e c k  ( H a n n o v e r )  die 
„G e s c h i c b t e  d e r  V e g e t a t i o  n“ , Pastor v a n  D i e k e n  ( H o l -  
l e n ,  Ostfr.) eine „ F l o r a  d e s  o s t f r i e s i s c h e n  F e s t l a n d e e “
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mid Dr. L e e g e (J u i ,s t) eine „F  l o r a  d e r  o s t f r i e s i s c h e n  
I n s e l n “ . Dr. B. S c h i i t t  behandelt unter dera Titel „ D i e  
P f l a n z e n g e m e i n s c l i a f  t e n “  die Stellung der nordwestdeut- 
sclien Pflanzenwelt im europaischen Florengebiet und in den deutschen 
Florenregionen und gibt sodann eine Reibe von Bestandaufnahmen 
an besonders bevorzugtcn Stellen in Heide, Moor, W ald usw., die 
sich, wie er sclireibt, bei den so weitgehenden Yeranderungen spater- 
hin ais bedeutungsvoll erweisen werden. Er verzichtet auf erschopfende 
Angaben iiber die Zusammensetzung der vorkomnienden Assoziations- 
verbande, wohl in der Annałmie, daB diese iiber den Rahmen eines 
dem Schulgebrauch und der Floristik dienenden Buches binausgehen.

A. S. Hitchcock +.

Ais wir auf dem Amsterdamer BotanikerkongreB A l b e r t  
S p e a r  H i t c h c o c k  trotz seines hohen Alters —  er war in jenen 
Tagen, am 4. September 1935, gerade 70 Jahre alt geworden —  in den 
Nomenklatursitzungen so frisch seine Meinung vertreten sahen, ahnten 
wir noch nicht, wie bald er von uns gehen wiirde! Nachdem er noch 
mehrere europaische Grasherbarien besucht hatte, ereilte ihn schon 
a u f  d e r  R i i c k f a h r t  naeh Amerika, die er mit seiner Gattin auf 
der „City of Norfolk“  angetreten hatte, am 16. Dezember 1935 der 
Tod. Mit ihm ist e i n e r  d e r  u m f a s s e n d s t e n  K e n n e r  d e r  
G r a m i n e e n  von uns geschieden, der aber dariiber hinaus die all- 
gemeinen botanischen Interessen niemals vernachlassigte und insbe- 
sondere allen Fragen der N o m e n k l a t u r  und der botanischen 
S y s t e m a t i k  stets regsten Anteil entgegenbrachte.

Urspriinglich Chomiker, war litchcock erst spat zur Botanik ge- 
kommen und hatte anfangs Cliemie gelelirt, bevor er 1899 ais Kurator 
des Herbariums an den botanischen Garten in St. L o u i s  ging. Nie
mals hat sieli seine Tatigkeit in bloBer „Zinimerbotanik an Herbar- 
pflanzen“  erschopft, sondern er f o r d e r t e  v o m  S y s t e m a t i k  er  
a u c h  r e g e  u n d  a u f m e r k s a m e  F e l d a r b e i t  zu besserer Be- 
griindung der Urteile iiber die Variationsbreite der Merkmale. Noch 
bevor er 1901 ais Hauptassistent fiir o k o l o g i s c h e  Botanik naeh 
W a s h i n g t o n  kam, hatte er in teilweise mehrmonatigen Reisen 
vor allem in Westindien und Florida botanisiert. Ais Ókologe unter- 
nahm er, nachdem er die siidbstlichen Staaten seines Landes sowie 
die Strecke von Colorado und Wyoming naeh der Pazifischen Kuste 
durchreist hatte, zur Erganzung seiner Arbeiten iiber den Bewuchs der 
Sanddunen eine Studienreise naeh Europa. Nachdem er dann vor 
31 Jahren das G r a s h e r b a r i u m  in Washington iibemommen
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liatte, rlas er zn wohl dem grbBten und vollstandigsten Sammelpunkt 
fur diese Pflanzenfamilie ausbaute, ist er eigentlich sein Leben lang 
in regelmaBigem Wechsel, mehrfaeh mit dem einen oder andem seiner 
fiinf Sohne oder mit seiner Frau, auf S a m m e l r e i s e n  gegangen, 
die ihn in alle Gebiete der Vereinigten Staaten, nach Alaska, Mexiko, 
den mittelamerikanischen Landem, den meisten westindischen Inseln, 
nach Britisch-Guiana, Ecuador, Pern, Bolivien, Nordargentinien und 
Chile, nacb Hawai, den Philippinen, Japan, China und Indochina, 
1929 ancli nacb Siidafrika und nordlich bis zum Kilimandscharo und 
Viktoriasee, sowie mebrfach nach Europa fiihrten. Hier hat er bei- 
spielsweise Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Italien, 
Ósterreich, RuBland, Schweden, die Schweiz und Spanien recht genau 
kennen gelemt, nutzte er doch jede zu eriibrigende Zeit —  selbst die 
Wartezeit bis zur Abfahrt des Dampfers, wie wir aus einem seiner 
Briefe wis9en —  zum Sammeln und Beobachten seiner geliebten Graser! 
So verdanken wir seiner nie ermiidenden Arbeitskraft eine reiche 
Sammlung, aber neben dieser Tatigkeit fiillten seine Zeit griindliche 
morphologische und systematische Untersuchungen an den gesammel- 
ten Grasem. Zahlreiehe Gattungen bat er einer kritischen Revision 
unterworfen, iiber auBerst zahlreiehe Gebiete der Erde wertvolle 
Gramineenfloren geschrieben und weitere Arbeiten, mei9t zur Gras- 
systematik, verfaBt, so daB ein Yerzeichnis seiner oft umfangreichen 
Schriften etwa 250 Titel umfassen muBte. Aber auch an einer stabilen 
Benennimg nahm er regen Anteil. Er vertrat hier bekanntlich die 
Griindung der Namen auf T y p e n - E x e m p l a r e  und hat dazu in 
den letzten Jahren zweimal verviclfaltigte Typcnlisten herausgebracht. 
Alle, die ihm nahertreten durften, verdanken ibm vielfacbe Forde- 
rung, beBonders wenn sie sich an Orten kleinerer Bibliotheken und 
Herbarien mit systematischen Arbeiten befaBten. Sein neben den 
vielen Veroffentliehungen groBtes Lebenswerk, dag gewaltig ange- 
wacbsene Grasherbarium der Smitbsonian Institution in Washington, 
bleibt erhalten durch die dankenswerte Weiterarbeit von J a s on  R. 
S w a l i  en und A g n e s  C h a s e .  Letztere, die einen Nacbruf in 
„Seienoe“  vom 6. Marz 1936 ver<)ffentlichte, danke ich auch an dieser 
Stelle fiir frenndliohe Mitteilung desselben.

H. P f e i f f e r  (Bremen).

Obiger Nachruf sollte schon im Bandę XIII der Beitrage im Jahre 1936 erscheinen; 
da aber der Band schon abgeschlossen war, konnte er nicht aufgenommen werden.
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Friedrich Fedde:
Uber Mihilismus und andere Ungenauigkeiten.
Was ist bei der Beschreibung neuer Gattungen und Arten 

zu beachten?

Wenn man seit fast 35 Jahren sich der et was langweiligen 
und ziemlich undankbaren Aufgabe unterzogen hat, fur den Index 
specierum novarum usw. des Justschen Botanischen Jahresberichtes 
aus der nicht gerade kleinen botanischen Literatur alle neuen Gat
tungen, Arten, Abarten und Umtaufungen sarat Synonymik heraus- 
zuzichen, so bekommt man sicherlich eine gewisse Gewandtheit 
auf diesem Gebiete. Leider muB man bei dieser etwas langwierigen 
und muhsamen Arbeit recht baafig die Erfahrung machen, dali es 
Autoren gibt, denen der einfachste und kiirzeste Weg offenbar nicht 
zusagt.

Fiir die a l l g e me i n e  A n o r d n u n g  der  B e s c h r e i b u n g  (Dia-  
gnose )  e i ner  n e ue n  P f l a n z e  diirfte wohl am praktischsten das 
Muster sein, das A d o l f  E n g l e r  fiir das „Pflanzenreich" eingefiihrt 
hat, wie es in „Englers Botanischen Jahrbiichern" und im Dahlemer 
„N otizblatt“  angewandt wird, und wie ich es in meinem „R eper
torium" und in den „Beiheften zum Repertorium" wohl ziemlich 
luckenlos durchgefiihrt habe1). Also: zuerst G a t t u n g s -  und A r t -  
nam en  (fett gedruckt), dann der A u t o r ,  bei Umtaufungen der 
u r s p r u n g l i c h e  A u t o r  in  K la m m ern . Ist die Pflanze schon 
beschrieben, dann muB hinter dem Autor die g e naue  L i t e r a t u r -  
a n g a b e  stehen, und zwar in Abkiirzungen, die man ohne weiteres 
versteht und wie sie im allgemeinen festgelegt sind; weitere Literatur- 
angaben seien chronologisch geordnet. Dann folgen etwaigc S y n o 
n y  m e, moglichst auch mit genauem Zitat und chronologisch ge
ordnet. —  Es folgt dann die D i a g n o s c  (bei Neubeschreibungen

' )  Dieses Englersche Schema, das eigentlicb nur eine Fortentwicklung einer 
alteren internationalen Tradition bedeutet, wird iin iibrigen auch von den meisten 
auslandischen Botanikern anerkannt und befolgt und die Abweichungen davon sind 
meist nur gering.
Fedde, Repertorium, Beih. XCI. ^
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unbedingt lateinisch1) unrl moglichst genau, selbst wenn die Gefahr 
bestehen sollte, dab man sieli zu sehr auf einen „Typus“  festlegt; 
sehlieBlich ist ja  aber jede Neubeschreibung niebt eine allgemeine 
„A rt“ besclireibung, sondern die Beschreibung des Originalexeinplars, 
des Typus. Wieweit dann weitere Stiicke, die anscheinend der 
gleiclien Art angehoren, zn der Erstbeschreibung passen, das fest- 
zustellen ist eben die Aufgabe der Systematiker, vor alleni der 
Monographen und hierbei konnen natiirlich Irrtiimer vorkommen. —  
Hierauf kommt die F u n d o r t s -  bzw. V e r b r e i t u n g s a n g a b e ,  das 
allgemeinere Vorkommensgebiet, moglichst dureb den Druck (ge- 
sperrt oder in Kapitalchen) bervorgehoben. Besondere Bemerkungen, 
wie „Verbreitung“ , „Heim at“ , „Patria“ , „Vorkoinmen“  usw. sind 
uberfliissig, da ja  aus dem folgenden ganz deutlich zu ersehen ist, 
worum es sieb handelt. Die Fundortsangaben seien nacb Moglich- 
keit so genau, dali man weilJ, wo man auf dem Atlas nachsuchen 
muli. Der am Schlusse dieser Angaben angefiihrte S a m m l e r n a m e  
soli natiirlich aucb wieder dureb den Druck hervorgehoben werden; 
etwaige S a m m e l n u m m c r n  und das D a t u m  der  F u n d ę  diirfen 
naturlicb nicht fehlen. —  Es folgen nun allgemeine Bemerkungen 
iiber Verwandtscbaft und abnliches. —  Hinweise auf beigegebene 
Zeichnungen werden am besten bei Neubeschreibungen gleich hinter 
den Autor gesetzt oder an das Ende der Diagnose gestellt.

Vielleicht wird man jetzt fragen, warum ich hier iiberhaupt 
solche langweiligen und selbstverstandlichen Ausfuhrungen mache. 
Ich bin wahrhaftig kein Pedant und will jedem seine Freiheit lassen, 
soweit dies irgend angangig ist; man sollte es aber nicht glauben, 
wie oft gegen die oben aufgestellten Regeln verstoBen wird und wie 
oft einfaebe Dinge unklar gemacht werden, ohne daB man sieb er- 
klaren kann, warum dies eigentlich geschiebt. Wenn dann aber 
selbst ich mit meinen jahrzehntelangen Erfalirungen mich nicht 
mehr zurechtfinde, was sollen da Anfanger machen oder Botaniker, 
die sich an sich vielleicht weniger mit der ,,trockenen“  Systeinatik 
beschaftigen, sondern nur notgedrungen dies oder das nachschlagen ?

Am einfaclisten ist wohl die Angabe des A u t o r s ,  zumal diese 
bei Neubeschreibungen doch vom Autor selbst gemacht wird. Es 
ist doch ganz klar, dali hinter den neuen Artnamen der Autorname 
gehort nebst der Angabe: „ s p e c . n o v .“ . Letzteres wird gern weg- 
gelassen; warum, weiB ich nicht! Vielleic.lit ist der Autor seiner 
Sache nicht ganz sicher und will dies schamhaft dureb Weglassung 
der ausdriickliclien Bezeichnung ais spec. nov. andeuten. Haufig 
fiihren solche Unterlassungen aber zu Unklarheiten und oft weiB 
selbst ich nicht genau, ob es sich wirklich um eine neue Art handelt,

J) Nach den internationalen Nomenklaturregeln, Art. 38, hesleht voin Jahre 
1935 ah ein Zwang zur lateinischen Diagnose bei Neubeschreibungen.



zumal wenn die Diagnose dahinter so mangelhaft ist, daB man 
iiberliaupt an der „Neuheit“  der Art zweifelt, bzw. nicht weiB, 
wie man sich die ganze Pfianze vorstellen soli. Wenn nur aber wenig- 
stens der Autorname auch immer dastande! Bisweilen ist das merk- 
wiirdigerweise nicht der Fali, wahrscheinlich aus iibergroBesr Be- 
scheidenheit. Letztere Tugend veranlaBt wieder scbon mehr Autoren 
dazu, ihren Namen durch die Worte „m ihi“  oder ,,nobis“  oder gar 
durch die Buchstaben „m .“  oder ,,n.“  zu ersetzen, natiirlicb ohne 
die Angabe „spec. nov.“ . Man kann sich dann mai zunachsl den 
Autor suchen, was auch wieder zu MiBverstśindnissen und Un- 
gcnauigkeiten fiihren kann, besonders wenn die Arbeit von zwei 
Autoren herriihrt und man dann die Auswahl hat. Gliicklicherweise 
treiben diese „Mihilisten“  ihr Unwesen nur in kleineren Zeitschriften 
und scheinen auch allmahlicli auszusterben. Das oben erwahnte 
ganzliche Weglassen des Automamens kommt allerdings in altcn 
Werken noch vor, so daB man sich haulig schlecht zurechtfinden kann, 
zumal wenn es sich um Arbeiten mit mehreren Autoren handelt. Erst 
in allerletzter Zeit hat sich ein Autor mir gegeniiber geweigert, in einer 
Monograpliie hinter die neuen Arten Varietaten und Formen seinen 
Namen zu setzen, „da  man den Autornamen ja ohne weiteres aus 
dem Titel der Arbeit ersehen konne“ . Ich vermute hier wieder 
jene beriihmte „Bescheidenheit“ , die ja  manche Autoren veranlassen 
soli, ihren Namen in einer eigenen Arbeit nicht zu oft zu erwahnen, 
weil man ihnen das ais Oberhebung auslegen konnte. Jedenfalls 
Bescheidenheit am falschen Orte! Es soli namlich gewissenhafte 
Botaniker geben, die Arbeiten zerschneiden und die einzelnen Dia- 
gnosen in das Herbar kleben, ein Yerfahren, das ich nur immer wieder 
empfehlen kann, denn dadurch wird das Ilerbar zweifellos wert- 
voller, und es wird viel Nachschlagearbeit erspart. Solche fleiBige 
Leute miissen dann immer den Autornamen muhsam aufsuchen 
und eigenhandig hinzuschreiben, wobei Fehler leicht eintreten 
konnen.

A u t o r e n n a m e n ,  die einsilbig sind, werden am besten ausge- 
geschrieben; bei mehrsilbigen muli die Abkiirzung so sein, dali man 
ungefahr weili, um wen es sich handeln durfte. Abkurzungen mit 
e i ne m Buchstaben sind im allgemeinen nur fiir klassische Autoren 
zulassig, z. B. L., H. B. K ., DC. (fiir den altesten De Candolle) usw. 
Yorschlage fur A b k u r z u n g e n  finden sich z. B. in den Anweisungen 
fiir die Mitarbeiter von „Englers Pflanzenreich“ , ferner in dem 
Namenindex von Otto Kuntze sowie in manchen Floren. Was fiir 
eine Verwirrung entstehen kann, wenn Namen in verschiedener 
Weise abgekiirzt werden, kann man ersehen aus der Abkiirzung: 
„Schlecht.“ . Diese Abkiirzung wird gebraucht teils fiir den alten 
Schlechtendal, teils fur Rudolf Schlechter und es soli vorgekommen 
sein, daB bedeutende Botaniker sich da nicht zurechtgefunden haben.

8*
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Sinngemafi muli diese Abkurzung lauten: Schidl. oder Scblechtend. 
und Schltr. Genau so ist es mit den anderen Namen. Wenn ge- 
schrieben wird Pet., so denkt man an Peter; tatsachlich aber kiirzt 
sich Dr. Petrak selbst so ab. Kurze Namen werden arn besten aus- 
geschrieben. Besitzen verscbiedene Autoren den gleichen Zunamen, 
so muli der Yomame abgekiirzt zugefugt werden.

Noch wichtiger ist eine genaue Angabe bei N e u b e n e n n u n g e n  
und  U m s t e l l u n g e n  v o n  A r t e n  zu a n d e r e n  G a t t u n g e n .  
Hier ist der A u t o r n a m e  auf jeden Fali hinzusckreiben und davor 
in K l a m m e r n  der Name des u r s p r i i ng l i c he n  A u t o r s  der Art, 
wenn es sich um Umstellungen zu einer anderen Gattung handelt1) ; 
dazu gehort im ersteren Fali die Angabe: „nom . nov.“ =  nomen 
novum, im zweiten „com b. nov.“  =  combinatio nova. Die genaue 
Angabe der Synonymik nebst Literaturangaben ist durcbaus not- 
wendig. Hiergegen wird in inehrfacher Weise gesiindigt: ein Weg- 
lassen des Autornamens bei Umtaufungen (Neubenennungen) kommt 
gliicklicherweise kaum vor, dagegen aber um so haufiger bei Um
stellungen von Arten in andere Gattungen, wo dann nur der fruhere 
Autor in Klammern stehen bleibt. Geschiebt das nun „grundsatz- 
lich“ , d. b. bei allen in einer Arbeit aufgefuhrten Umstellungen 
(aucb wenn sie von anderen Autoren und aus friiherer Zeit herriibren), 
so wird, z. B. beim Ausziehen von Neuheiten fiir den Index spec. nov., 
die Sache ganz besonders unangenehm und die Feststellung eines 
Autors, die mit e i ne m Blick erledigt sein konnte, erfordert unter 
Umstiinden eine s t u n d e n l a n g e  und  an s i ch h o c h s t  iib e r - 
f l i is s ig e  L i t e r a t u r a r b e i t ,  die baufig iiberhaupt nicbt zum Ziele 
fiihrt, besonders wenn man an einem Institute arbeitet, in dem keine 
geniigend groOe Bibliothek vorhanden ist. Aber selbst in Dąbiem 
mit seiner reicbhaltigen und gut geordneten Bibliothek kann man 
in solchen Fallen mancbmal gar nicht oder nur nach langwieriger 
Arbeit zum Ziele kommen. Und das alles nur, weil es der Autor 
aus irgendeinem unerfindlichen Grunde Verabsaumt bat, seinen 
Namen dahin zu schreiben, wohin er geliort, d. h. hinter den Autor 
in der Klammer. Es ist mir aufgefallen, daC ein solches Yerfahren 
fast die Regel ist in italienischen Zeitschriften, besonders bei Auf- 
zahlungen von Pflanzen in floristischen Arbeiten. Warum diese 
Ungenauigkeit ? —  Geradezu verwerflich und das Gegenteil Von 
Bescheidenheit ist aber das W e g l a s s e n  des A u t o r s  in der  
K l a m m e r ,  wobei dann der Name des umstellenden Autors so in 
Erscheinung tritt, daB man glauben muB, er sei der urspriingliche 
Namengeber. Bleibt dann auch nocb das Synonym weg, so ist das 
nocb eine Steigerung der Ungenauigkeit; man kann dann wirklich 
den Eindruck bekommen, ais solle der Name des urspriinglichen

J) Zwang dazu nach den Piomenklaturregeln, Art. 49.
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Autors unterschlagen oder uberhaupt aus der Welt geschafft werden. 
Im  iibrigen wird die Anfiihrung des friiheren Autors in Klammern 
sowie die vollstandige Angabe des Synonyms von den internationalen 
Nomenklaturregeln (Art. 49) ausdriicklich gefordert. Werden diese 
Vorschriften nicht beachtet, so ist die Folgę davon, daB die neue 
Kombination ungiiltig ist, so daB der Autor durch diese Unacht- 
samkeit seine eigene Arbeit entwertet. —  Einen ganz besonderen 
Scherz haben sich manche Autoren besonders in Handbuchern fiir die 
Sukkulentenkunde erlaubt, indem sie den alten Autor in der Klammer 
weglassen, hinter die Umtaufung ihren Namen setzen und ais Synonym 
nur den Namen der alten Gattung o h n e  Artbezeichnung, aber mil 
dem Namen des Autors der urspriinglichen Art geben, den Artnamen 
also nicht einmal abgekiirzt! Es steht da also plotzlich ein Gattungs- 
name und dahinter ein Autor, der zu dem Gattungsnamen an 
sich gar keine Beziehungen bat, wobei dann der „Fachmann“  staunt, 
der „Laie“  aber sich verwundert und sich uberhaupt nicht mehr 
zurechtfindet. —  Wenn die eben gemachten Erwagungen nicht 
lichtvoll genug erscheinen sollten, so bitte ich um Entschuldigung; 
es handelt sich da wirklich um eine etwas diistere Angelegenheil. 
Ich konnte sie ja  ohne weiteres klaren, wenn ich Beispiele anfiihren 
wiirde; ich wagę das aber nicht, um nicht die betreffenden Autoren 
iiberflussigerweise zu erziirnen, zumal ich spater an ihrem Ver- 
fahren noch manches andere auszusetzen haben werde. —  Rein 
sachlich móchte ich aucb noch darauf hinweisen, daB man beim 
U m t a u f e n ,  N e u b e n e n n e n  und U ms t e l l e n  v o n  A r t e n  zu 
ander en  G a t t u n g e n  r e c h t  v o r s i c h t i g  sein soli, nicht nur in 
botanisch-systematischer Beziehung, sondern auch in b e z u g  au f  
die  N o m e n k l a t u r .  Ich erzalile das hier nicht den Botanikern 
von Fach, sondern diese Ermahnungen sind an die Liehhaber- 
botaniker gerichtet, die ja  haulig auch neue Arten oder Varietaten 
beschreiben. Leider sind sie dabei oft recht unvorsichtig und be- 
denken nicht, daB eine Pfianze noch lange nicht neu ist, wenn sie 
sie gerade nicht kennen oder erkennen. Solche Neubenennungen 
sollten eigentlich nur von Monographen oder mit der Systematik 
recht vertrauten Floristen vorgenommen werden. Jeder, der sich 
mit Neubenennungen oder Umstellen von Arten beschaftigt, muB 
sich doch klar machen, daB hierzu nicht nur ein ,,systcmatischer“  
Blick gehort, sondern auch eine genaue Kenntnis der einschlagigen 
Literatur, und zwar sowohl der floristischen wie der systematischen! 
Diese umfangreiche Literatur dtirfte aber den meisten Liebhaber- 
botanikern gar nicht zur Yerfugung stehen. —  Es ist auch schon 
der sehr empfehlenswerte Vorschlag gemacht worden, daB jeder, 
der eine Neuheit gefunden haben will, das Original und die Neu- 
beschreibung einem dafiir geeigneten botanischen Institute, das 
im Besitze eines Herbars und von Fachleuten ist, mindestens nach
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der Veroffentlichung der Neuheit zusenden sollte1). Es ergabe 
sich aus dieser Bestimmung sicherlich eine grolie Ersparnis an Papier 
und auch an Zeit fur den ungliicklichen Monographen oder Floristen, 
der sich mit den Neuschaffungen beschaftigen muB und mit ihnen 
doch nichts anfangen kann, weil er das Original ja  gar nicht nach* 
zuprufen in der Lagę ist.

Aber auch die W a h l  e ines  n e ue n  Na me n s  muB mit Vorsicht 
geschehen, damit nicht D o p p e l n a m e n  geschaffen werden, dic 
dann auch nur unnotig die Synonymik belasten; auch dabei sind 
die N o m e n  k l a t ur r e g e l n  zu beriicksichtigen, die doch inter- 
national festgelegt sind. Um nun festzustellen, ob ein Name nicht 
schonvergeben ist, muB man fur die Gattungen die Gener a  S i p h o n o -  
g a m a r u m  von Da l i a  T o r r e  und H a r m s ,  bzw. das R e g i s t e r  
dazu vornehmen; schon letzteres verhaltnismaBig billige Buch, das 
ubrigens mit dcm Jahre 1908 abschlieBt, also die letzten 29 Jahre 
nicht berucksichtigt, auch die Kryptogamennamen nicht enthalt, 
durfte von den meisten ,,privaten Namenausgebern“  nicht benutzt 
werden. Die Anschaffung des I n d e x  K e w e n s i s  nebst Nachtragen 
ist schon kostspieliger und auch der I n d e x  s p e c i e r u m  n o v a r u m  
in Jus t s  B o t a n i s c h e m  J a h r e s b e r i c h t e  steht nicht allen zur Vcr- 
fiigung. Auch sind beide leider nicht absolut vollstandig. Unentbehr- 
lich ist auch der Besitz der neuesten Auflage der N o m e n k l a t u r -  
r ege l n  (G. Fischer, 1935). DaB aber diese vier wichtigen Werke 
von den beschreibenden Liebhaberbotanikern, ubrigens auch von 
manchen Fachhotanikern nicht geniigend benutzt werden, konnte 
ich ohne Miihe an Hunderten von Beispielen nachweiscn, unterlasse 
es aber lieber, um nicht unnotiges Argernis hervorzurufen. Aber 
die S y n o n y m i k  und N o m e n k l a t u r  sind nun tatsachlich beinahe 
eine Wissenschaft geworden, mit der sich schon seit iiber einem Viertel- 
jahrhundert ernsthafte Gelehrte beschaftigen. Diese Nomenklatur- 
vorschriften sind ubrigens durchaus keine „Arbeit vom griinen 
Tische“ , sondern nach „betriiblichen Erfahrungen“  durch jahrzehnte- 
lange, internationale Bemuhungen von Botanikern entstanden. 
Diese Regeln sindvom Intcrnationalen Gartenbau-KongreB in London 
1930 ausdriicklich fiir den Gartenbau ais verbindlich angenommen 
worden. Natiirlich ist hier kein Platz, auf die eigentlichen Nomen- 
klaturregeln einzugehen; ich mochte nur bemerken, daB H o m o n y  me

x) Wie mir mitgeteilt wird, soli in Deutschland d ie  A b g a b e  v o n  T y p e n fiir  
alle S u k k u len ten  an eine im Entstehen begriffene Z e n tra ls te lle  durchgefiihrt 
werden. Erforderlich ist eine solche Mafinabme, weil alle Bearbcitungsmoglich- 
keiten durch meist feblende Typen stark behindert werden. Herbarbelege miissen 
also unbedingt verlangt werden und an einer zuganglichcn Stelle (anerkannten 
Instituten) niedergelegt werden. Gerade fiir Sukkulenten ist eine derartige Rcge- 
lung dringend notwendig, auch schon im Intercsse des kaufenden Publikums, wie 
sie ja  auch schon vom Reichsnahrstand, Abt. Gartenbau, geplant ist.
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(Namen, die schon einmal vorkommen) nach Art. 61 verworfen werden, 
selbst wenn der erste Name regelwidrig war oder synonym geworden 
ist. Bedauerlich bleibt jedenfalls die grolJe Namenverwirrung, die 
solche zeitraubenden Besprechungen auf Kongressen notwendig ge- 
macht haben und trotzdem auch heute noch dem systematischen Bo- 
taniker mancbe Stunde kostbarer Zeit rauben. Schuld allein an solchen 
Wirrnissen sind aber alle, die die oben von mir angegebenen Yorsichts- 
mafiregeln nicht beachtet baben. Schlimm ist es aber und eigentlich 
ganz unverstandlich, wenn jemand, dem man nach langer, miili- 
seliger Nachschlage- und Vergleichsarbeit einen groben VerstoB 
gegen die Nomenklaturregeln nachgewiesen hat, darob ergrimmt 
und sich durch solche Nachpriifungen fur beleidigt halt; auch das 
soli namlich inerkwiirdigerweise bisweilen vorkommen.

Geradczu verwerflich aber ware es, wenn jemand aus „G e- 
schaftsrucksichten" neue Arten und Formen mit neuen Namen 
aufstellen wiirde. Bies kónnte geschehen z. B. bei Herausgabe 
von Exsikkatenwerken, um den Ankauf schmackhafter zu machen. 
Dies ist auch schon geschehen bei der Boarbeitung und Bestimmung 
von Herbarmaterial von Sammelreisen in fremden Landem, wo 
z. B. vor einigen Jahrzehnten ein „groBer Forscher“ , der seinen 
wissenschaftlichen Ruhm mehren wollte, auf die Idee kam, Ex- 
sikkatenmaterial aus dem Nordwesten eines Erdteils unter solches 
aus Tausende von Kilometern siidlicher gelegenen Gegenden einzu- 
schmuggeln; er beschrieb dann diese mit einem gefalschten Standorte 
versehenen Stiicke teils ais neu, teils lieB er ihnen ihren alten Namen, 
kniipfte aber an die angefcliche Tatsache eines so entfernten, ganzlich 
unerwarteten neuenVorkommens scharfsinnnige pflanzengeographische 
Erorterungen. Die Kenner waren sehr iiberrascht; aber bald kam 
durch Zufall und die gewandten Nachforschungen eines Botanikers 
der Schwindel ans Tageslicht und der „groBe Forscher“  verschwand 
auf Nimmerwiedersehen in der Yersenkung1). —  Endlich sei noch 
eine dritte Moglichkeit „utilitaristischer Neubenennung" angefuhrt: 
es konnte namlich ein Gartner, der sich mit der Aufzucht und dem 
Import beliebter Garten- oder Gewachshauspflanzen beschaftigt, 
auf den Gedanken kommen, da allerhand Neugeziichtetes oder Neu- 
eingefiihrtes ais neue Art zu beschreiben, wodurch er natiirlich die 
K auf er anlocken wiirde. Aber so etwas kommt ja  doch wohl nicht

Ł) Der soeben geschilderte Fali ist ja  ganz besonders krafl; wie mir aber mit- 
geteilt wird, soli er, wenn auch in abgeschwachterem MaBe, (loch auch schon friiher 
vorgekommen sein, besonders bei Orchideen. Ein solcher Trick, der immer einen 
ganz bestimmten Zweck hat, ist eine iible Verheimlichung, wenn der Stand ort fehlt, 
eine bewufite Irrefiihmng, wenn der Fundort wider besseres Wissen falsch angegeben 
bzw. in ein anderes Florengeliiet verlegt wird. Am meisten leidet darunter die pflanzen
geographische Forsehung; was soli der ungluckliche Pflanzengeograph anfangen, 
wenn er sich nicht einmal auf Standortsangaben verlassen kann!
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v o r !?  Ich mochte iibrigens hierzu ausdrucklich bemerken, daB ich 
bei der Erorterung obiger Moglichkeiten nicht an die Aufstellung 
von G a r t e n n a m e n  fiir irgendwelche Neuziichtungen gedacht habe; 
die Regelung d ie  ser Angelegenheit ist Sache der Gartnerorgani- 
sationen und nicht der Botaniker. —  Um dem Gartner die Fest- 
stellung der giiltigen b o t a n i s c h e n  Namen zu erleichtern, wurde 
auf der Amsterdamer Tagung bescblossen, eine L i s t ę  g i i l t iger  
N a m e n  fi ir  d ie  Ga r t e n -  und  N u t z p f l a n z e n  zu verfassen, 
damit auch bier jeder Zweifel aufhort.

Uber die S y n o n y m i k  will ich mich hier nicht weiter verbreiten. 
Naturlich soli sie móglichst voIIstandig sein, kann sich aber in kleineren 
Floren, Taschenbiichem usw, auf das Notwendigste beschranken. 
Bei den Z i t a t e n ,  bzw. L i t e r a t u r a n g a b e n  ist natiirlich die gróBte 
Genauigkeit notwendig. Das klingt eigentlich ganz selbstverstand- 
lich und scheint eine recht einfache Sache zu sein, ist es in der Praxis 
aber meist nicht; nicht jedem Systematiker oder Pflanzengeographen 
ist es vergonnt, an einem Orte zu arbeiten, wo ihm eine geniigend 
groBe Fachbibliothek zur Verfiigung steht; er muB daher viele Zitate 
abschreiben und wird dabei gut tun, um sich zu decken, die Quellen 
seiner Kenntnisse anzugeben.

Ein iibler Brauch bei den Literaturangaben und besonders 
bei den Synonymen ist das zu h au f i g e  V o r k o m m e n  v o n  „1. c.“ . 
Es gibt Biicher, in denen man lange suchen kann, bis man findet, 
auf welches Literaturzitat sich dieses „1. c.“  bezieht, zumal wenn 
von demselben Autor mehrere Arbeiten vorher angefiihrt sind. 
Man sollte diese Abkiirzung nur verwenden, wenn man auf den ersten 
Blick erkennen kann, auf welche Arbeit sie sich bezieht.

Auch uber die B e s c h a f f e n h e i t  der  D i a g n o s e  kann ich mich 
kurz fassen, soweit es sich um die wissenschaftlichen Organe handelt. 
Ganz ausfiihrliche Diagnosen sind natiirlich eigentlich nur in Mono- 
graphien, wie z. B. im „Pfianzenreich“  und vor allem bei Neu- 
beschreibungen notwendig. Natiirlich darf hier auch des Guten nicht 
zu -viel getan werden und bei solchen ausfiihrlichen Beschreibungen 
ist eine Hervorhebung der wesentlichen Merkmale durch den Druck 
recht wiinschenswert. In Floren werden Diagnosen schon kiirzer sein 
konnen. Es ist aber ganz verfehlt, bei der Beschreibung neuer Arten 
odcr gar neuer Gattungen sich bei der Abfassung der Diagnose auf 
wenige (1— 3) Zeilen zu beschranken. Natiirlich wird es haufig moglich 
sein, bei Abtrennung neuer Arten und auch von Gattungen von schon 
bestehenden sich kurz zu fassen und Unwesentliches fortzulassen. 
Aber hier ist durchaus Vorsicht am Platze: nicht immer liegt hier 
die Wiirze in der Kurze! Die wesentlichen Merkmale, soweit eben 
welche da sind, gehoren nun mai in die Diagnose; sind solche Merkmale 
nicht vorhanden, so ist wohl immer etwas faul! Wenn aber ein 
Autor glaubt, eine neue Art oder gar eine neue Gattung mit 1— 3
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Zeilen abtun zu konnen, so ist das durchaus verwerflich. Wenn man 
eine solche „Diagnose“  durchliest und dann feststellen muB, daB 
sie so ziemlich auf die ganze Verwandtschaft zutrifft und eigentlich 
nichts sagt, so ist das im Interesse der Wissenschaft hochst bedauer- 
lich, zumal wenn die am Schlusse nocb zu besprechenden allgemeinen 
Remerkungen und Hinweise auf die Verwandtschaft fehlen1). Der 
amerikanische Botaniker E. L. Gr eene  und der franzosische Mon- 
seigneur L e v e i l l e  waren gewiB fleiBige Manner, aber mit ihren Dia- 
gnosen, besonders mit denen des letzteren, hat sich, wie die Praxis 
ergab, recht wenig anfangen lassen. Man hat mir, ais ich in meinem 
Repertorium vor 20— 25 Jahren die Diagnosen dieser beiden Herren 
veroffentlichte, heftige Vorwiirfe seitens der Fachgenossen gemacht; 
und das durchaus mit Recht! Man sehe sich daraufhin die Ver- 
offentlichungen besonders des Arnold Arboretum, der chinesischen und 
japanischen Forscher und im „Pflanzenreich“  an, wo diese „Neuen 
Arten‘ , in Massen eingezogen werden, weil sie gar keine neuen Arten 
behandeln, wo aber noch haufiger bedauernd darauf hingewiesen 
wird, daB man ohne das Originalstiick mit einer solchen „K urz- 
beschreibung“  nichts anfangen konne. Ich babę das bei meiner 
monographischen Bearbeitung der Gattung Corydalis selbst zu 
meinem groBten Bedauern feststellen miissen; wo ich das Original 
nicht sehen konnte, muBte ich die Art eine „species incerta“  nennen, 
wo das Original aber vorlag, war die Art meist nicht neu und der 
Name muBte den Synonymen zugeteilt werden. Bedauerlieherweise 
gibt es schon eine recht groBe Menge von solchen „species incertae“ , 
die meist von Liebhaberbotanikern aufgestellt sind und wohl immer 
an einer zu kurzeń und daher unvollkommenen Diagnose sowie 
an fehlenden Originalen leiden. Der „R uhm “  solcher Autoren, 
die haufig solche Diagnosen gleich in Mengen in die Welt setzen, 
dauert aber gewohnlich nicht lange. —  Leider finden sich derartige 
„ K u r z b e s c h r e i b u n g e n “  recht haufig in den Gartenzeitschriften 
aller Lander. Man kann, wenn man solche Beschreibungen sieht, 
nur den K opf schiitteln und sich allerhand Gedanken machen, 
die fur den auf „prazise Kiirze“  haltonden Autor wenig schmeichel-

J) Solche Diagnosen wurden schon frtiher ais „G u m m id ia g n o se n " bezeichnet; 
sie halten alles im Dunkeln und auf sie paBt alles. Kommt dann jemand mit einer 
ordentlichen Neubeschreibung, dann entstehen haufig MiBhelligkeiten, indem der 
erstc Autor erklart, das ware seine Pflanze und er hiitte sie zu erst „besehrieben", 
obgleich man aus seiner „Erstbeschreibung" alles mogliche herauslesen kann. Ohne 
ICenntnis des Originales lassen sich aber solche Streitigkeiten iiberhaupt nicht ent- 
scheiden und gerade dieses „erste" Original ist dann gewohnlich nicht zuganglich. 
Geschieht so etwas dfters, so kann einem sorgfaltigen Autor die Arbeit wirklich in 
craster Weise verekelt werden, weil er schlieBIich iiberhaupt nicht mehr weiB, woran 
er ist! Zu verwerfen sind auch „K a ta lo g n a m e n " , die plotzlich ohne Besclireibung 
auftreten, oder zu denen eine solche crst viel spater und dann auch noch unvoll- 
kommen kommt.
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haft sind. Will mau eine neue Art oder gar eine Gattung neu auf- 
stellen, so ist eine aus f i i hr l i che  D i a g n o s e  durchaus erforderlich, 
dazu aber auch A n g a b e  der  V e r w a n d t s c h a f t  und der Unt e r -  
s c h i ede  v o n  den v e r w a n d t e n  Arten .  Die Bestimmungen 
der Nomenklaturgosetze sind in dieser Hinsicht ganz ungeniigend 
und zu milde. —  Ich habe mich librigens schon seit Jahrzehnten 
bereit erklart, ohne weiteres neue Diagnosen, auch wenn sie schon 
anderswo veroffentlicht wurden, im R e p e r t o r i u m  aufzunehmen, 
a l l e r d i ng s  nur  mi t  e i n i ger  m alien  z u r e i c h e n d e r  l a t e i n i -  
s cher  D i a g n o s e  und in g e o r d n e t e r ,  am Anfang des Aufsatzes 
geschilderter Form.

Fiir die wissenschaftliche Ubersicht ist auch sehr wichtig, w o 
eine Diagnose erscheint. Wenn vor vielen Jahren ein Berliner Bota- 
niter seine neuen Diagnosen in einer Tageszeitung —  es war wohl 
die „Vossische Zeitung“  —  veroffentlichte, so war das ein schlechter 
Witz, mit dem er seine Fachgenossen argern wollte; diese Zeiten 
sind ja wohl nun yoruber1). Es ist aber nicht schon, wenn Diagnosen 
in ganz uniibersichtlicher Weise mitten im Texte, nicht einmal 
durch einen Absatz besonders gekennzeichnet, auftauchen. Auch 
sind Zeitschriften dafur ungeeignet, in denen man die Diagnosen 
neuer Arten nicht so ohne weiteres vermuten kann; hier mu!3 dann 
wenigstens im Inhaltsverzeichnis oder im Namenindex ausdriicklich 
auf das Yorhandensein von Neubeschreibungen hingewiesen werden. 
In Gardener’s Chronicie lassen sich solche Diagnosen ja verhaltnis- 
maOig leicht finden; nicht aber so leicht in vielen anderen Garten- 
zeitschriften des In- und Auslandes. Da stehen in einer solchen 
Zeitschrift, die sich meist mit der Gartenpraxis beschaftigt, hunderte 
kleiner, lehrreicher Aufsatze und dazwischen eine ganze Menge von 
solchen, in denen „Neuheiten“  angekiindigt werden, die aber gliick- 
licherweise keine „species novae“  enthalten; und dann kommt 
dazwischen eine Arbeit mit einer ganz ahnlichen Uberschrift, in 
der sich plotzlich eine ganze Reihe neuer Arten, ja  auch Gattungen, 
von Umtaufungen usw. befinden, oft haufig mitten im Text, 
ohne Absatz gedruckt, ohne genaue Fundortsangaben und ohne 
irgendwelche Bemerkungen iiber die Yerwandtschaft. Sie bliihen 
dort wie Veilchen im Verborgenen, wollen aber doch bemerkt werden! 
Vielleicht Iiegt das daran, daB die Herausgeber solcher mehr auf 
die Praxis gerichteten Zeitschriften fur rein wissenschaftliche Er- 
giisse nicht viel Platz hergeben wollen, was man ihnen ja  auch nicht *)

*) Ein beruhmter australischer Botaniker glaubte, allerdings vor viclen 
Jahren, der Popularisierung der Wisscnschaft zu dienen und die Teilnahmc des 
groBcn Publikums an Botanik zu erwccken, wenn er in Tageszeitungen und der 
Botanik ferner stehenden Zeitschriften seine Neubeschreibungen unterbrachte. 
Die Folgę davon ist, daB eine groBc Anzahl seiner wertvollcn Diagnosen kaum oder 
nur mit groBer Mtihe aufzutreiben sind.
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ubelnehmen kann1). Yielleicht handelt es sich aber auch um Autoren, 
die ihre Neuentdeckungen moglichst schnell und schmerzlos zur 
Welt bringen wollen, zunachst ungestort durch die Kritik anderer 
Forscher. Yielleicht sind es wirkliche „Mihilisten“ , denen es vor 
allen Dingen auf die Autorschaft rnkommt, mag nachher auch 
wirklich die Art wieder eingezogen und der Name der Synonymik 
iiberwiesen werden. Aber ich will auf dieses kitzlige Thema nicht 
naher eingehen, denn „w ir sind schlieBlich alle Siinder“ . Sicher 
ist es, und ich kann es aus meiner praktischen Tatigkeit mit gutem 
Gewissen behaupten, daB sich 100—-150 neue Arten aus einer wirk
lich gut geleiteten wissenschaftlich-botanischen Zeitung schneller 
ausziehen lassen ais zwei bis drei aus einer solchen Zeitschrift, in der 
man Neubeschreibungen kaum vermutet und dann auch noch schwer 
findet. Eine Revision meiner friiheren Indices hat auch tatsachlich 
ergeben, daB mein friiherer, leider verstorbener und sehr gewissen- 
hafter Mitarbeiter haufig solche „verborgenen Veilchen“  liber- 
sehen hat. —  Ich kann bei dieser Gelegenheit einen ganz besonders 
krassen Fali anfuhren, wo der Siinder ein sonst sehr zuverlassiger 
und wissenschaftlich tiichtiger Spezialist ist. Ich hatte, fast mochte 
ich sagen, zufałlig, in einer Zeitschrift einen etwa 1Y2 Spalten langen 
Aufsatz entdeckt, in dem eine Reihe neuer Arten und eine neue 
Gattung beschrieben war, alles so ziemlich ohne jeden Absatz mit 
winzigen Diagnosen und recht durftiger Standortsangabe und fast 
ohne jeden Hinweis auf irgendwelche Verwandtschaft. Das Aus
ziehen macłite meiner Sekretarin, die in solchen Sachen auBerst 
gewandt ist, schon einige Schwierigkeiten. Der Name der neuen 
Gattung fing mit „M “  an; Umtaufungen waren auch da. Da finden 
sich am Ende dieses Aufsatzes noch eine ganze Reihe weiterer Um
taufungen; vor allen Artbezeichnungen stand ebenfalls ein ,,M“ . 
Was lag also naher ais die Annahme, daB es sich um weitere Um- 
stellungen zu der weiter oben beschriebenen neuen Gattung handle? 
Weit gefehlt! Es waren Umstellungen in die Gattung Mcscmbryan- 
theinum, worauf iibrigens raeine Sekretarin ganz selbstandig kam, 
die hierzu ganz richtig bemerkte: „W arum  hat er denn nicht wenig- 
stens Mes. geschrieben!“  Warum eine solche Unklarheit? Ich 
kann mir nicht vorstellen, daB selbst Sukkulentenliebhaber, wenn 
sie plotzlich im Text ein „M .“  lesen, immer gleich an Mesemhryanthe- 
mum denken, zumal wenn vorher ein neuer Gattungsname an- 
gefiihrt wird, der auch mit „M .“  anfangt.

Uber die A n g a b e  des F u n d o r t e s  habe ich schon weiter 
vorn geniigend gesprochen. Aber auch hier ein Fali aus meiner 
Praxis: Ein sehr tiichtiger Monograph iibersandte mir eine aus-

’ ) Es ist nur zu empfehlen, daC die SchriMeiter soleher Zeitschriften eine 
bessere Euhlung mit den Botanischen Institnten nehmen mochten, wodurch manche 
Ungenauigkeitcn und Fehler vermieden wiirden.
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fiihrliche Monographie einer Familie eines auBereuropaischen Landes. 
Alles war tadellos in Ordnung; nur bei den Standortsangaben fehlte 
einfach jede Angabe des Sammeldatums, des Sammlers und der 
Sammelnummer. Letztere beiden befanden sich allerdings aro Ende 
der Aufzahlung der Arten jeder Gattung, naturlich mit Angabe 
der laufenden Numrner der Art. Es wurde also dem Benutzer dieser 
Monographie anheimgestellt, diese Angaben selbstandig bei den 
einzelnen Arten in die Reihe der Standorte unterzubringen, was 
bei der haufig recht grofien Zahl der Standortsangaben aber recht 
schwierig sein und zu Mi6verstandnissen fiihren diirfte. Naturlich 
habe ich mich geweigert, die Arbeit in dieser Form drucken zu lassen, 
obgleich ich annehmen muB, wenigstens nach Aussage des Autors, 
dafi ich da einige Zeilen hatte sparen konnen. Aber auch hóhere 
D r u c k k o s t e n  r e c h t f e r t i g e n  n o c h  l ange  ke ine  U n g e n a u i g -  
k e i t e n !  —  Das S a m m e l d a t u m  ist iibrigens fur die Feststellung 
der Blute- bzw. Fruchtzeit sehr wichtig!

Es bleibt mir nun nur noch iibrig, iiber die a l l g e me i ne n  Be-  
m e r k u n g e n  iiber  V e r w a n d t s c h a f t ,  U n t e r s c h i e d e  und ahn- 
liches zu sprechen, wie sie eigentlich g r u nd s a t z l i c h  an das  E n d e  
e iner  N e u b e s c h r e i b u n g  gehoren. Naturlich fehlen solche Be- 
merkungen fast immer bei den von mir weiter vorn erwahnten 
„Gelegenheitsdiagnosen“ . Und doch sind solche Angaben ganz 
auBerordentlich wichtig, da haufig durch sie die Diagnose erst recht 
verstandlich wird, wenn z. B. ausfiihrlich auf die Unterschiede von 
den verwandten Arten, bzw. Gattungen, hingewiesen wird. Das 
wird mir jeder bestatigen, der sich mit Bestimmen von Pflanzen 
oder mit monographischen Studien beschaftigt. Haufig ersetzen 
solche Bemerkungen, wenn sie klar und deutlich sind, geradezu 
das Fehlen des O r i g i n a l e x e m p l a r s ,  das sich haufig nicht so 
ohne weiteres herbeischaffen laBt. Was wiirden z. B. manche Dia- 
gnosen „im  Telegrammstil“  gewinnen, wenn solche Bemerkungen 
dahinter standem Aher man geniigt ja  der Vorschrift, wenn man 
da ein paar Worte hinschreibt, einen neuen Namen erfindet und dann 
seinen Autornamen dahintersetzen darf!

Damit habe ich nun iiber das ganze Kapitel genug gesagt. 
Ich habe Vorstehendes nicht niedergeschrieben, um irgend jemanden 
damit zu kranken, sondern gewissermaBen aus einer personlichen 
Notlage heraus, denn gerade ich muB unter allen diesen Ungenauig- 
keiten mit am meisten leiden und jedem anderen geht es auch so, 
der versucht an der Hand solcher Unvollkommenheiten weiter- 
zuarbeiten und Herbarmaterial zu identifizieren. Im iibrigen habe 
ich diesen Aufsatz, bevor ich ihn zum Druck gab, einer Reihe von 
Systematikern vom Fach vorgelegt, denen ich fiir ihre mannig- 
fachen Vorschlage und Belehrungen meinen verbindlichsten Dank 
ausspreche. F. Fedde .
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V.
Es ersolieint mir nacli zwei Jali ren zweckmaBig, wieder einmal 

einiges iiber das obige Thema zu berichten, z umai sieli die Zuschrif- 
ten bei mir immer mehr haufen. Iinmerhin ist es erstaunlieb, dali 
alle die Kundgebungen, die im Simie meiner Forderungsbestrebungen 
edch auch in anderen Zeitscliriften sebr stark auBem, so wenig Erfolg 
haben. leli liabe sogar den Eindruck, daB aucli in den neuen Lehr- 
planen, die deiiiiiaclist heransgegeben werden solleu, und von deneu 
ioli einen Entwurf in Handen geliabt habc, kein Fortscbritt zu er- 
kennen ist, weder in bczug auf die Naliirwissenschaftcn im allgemed- 
nen, ais aucli auf die systematische und pflanzengeographische Er- 
kennlnis im besonderen. Allerdings sclieint die nebensachliche Be- 
handlung der Naturwissenschaften alg sogenanntes „Nebenfach“  auf- 
horen zu sollen, was ja sebon ein recht bedeutenider Fortscbritt ware.

Indem ich auf den ScliluB meines letzten Aufsatzes (Ber. Fr. 
Vg. XII in Fedde, Rep. Beili. LXXXI, 1935, p. 153— 155) liinweise, 
wo iiber einen Beitrag des Muncliener Botanikers K a r l  S u e e s e n -  
g u t li bericlitet wird, maclie ich auf einen zweiten Aufsatz dieses 
Herrn in der „Padagogiscben Warte“ , Heft 20, vom 15. Oktober 1935, 
aufiinerksam, der sieli betitelt: „E  r z i e b  u n .g z u m N a ł u r s i n  n“ . 
Yerfasscr weist darauf hin, daB zwar der S i n n  f i i r  d i e  S c l i b n -  
h e i t  d e r  L a n d s c h a f t  und fiir den Reiz des weiten Rauines in 
der Natur sieli bedeutend g e l i o b e n  habe, so daB inan sagen kann: 
„daB hier ein wesentliclier Gewimi an Lebenswertem zu unseren 
Gunsten vorliegt, insofern mis die Natur in diesem Sinne viel mehr 
bedeutet ais den Friilieren“ ; um so merkwiirdiger beriihrt es, „daB 
in unserer Zeit das Y e r s t a n d n i s  f i i r  d i e  P f l a n z e n -  u n d  
T i e r w e l t  d e r  d e u t s c h e n  H e in n a t w e s e n t l i c h  z u r i i c k -  
g e g a n g e n  isł“ . Jedenfalls habe das Interesse fiir die Dinge der 
belebten und unbelebten Natur im engeren Raume bedenklicli nach- 
gelassen. Hierfiir giibe es selir verschiedene Griinde; zimachst .habe 
der GroBstadter von lieute leider selir wenig Gelegenbeit, iiberliaupt 
Naturaesenstande kennenzulemen. GroB sei die Unkennlnis der

e> o
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Stadter Pflanzen und Tieren gegeniiber, wie die Feststellungen in 
Volk»schulen, hoheren Schuleu und Hochschuleu, liier sogar bei den 
Studierenden der Naturwissenschaften, gezeigt hatten. F r ii li e r seien 
die B e d i n g u n g e n  f u r  d i e  N a t u r b e o b a c l i t i i n g  eben viel 
g i i n s t i g e r  gewesen, nielit nur fur die Bewoluier der dainals klei- 
neren Stadte, sondem auch fur die des Landes, (lenn es gab dainals 
viel melir Walder mit Unterbołz, mit reiclier Tier- und Pflanzenwelt; 
„jetzt bildet der auf llolzycrkauf gezogene Foret die Regel“ . Da(3 er 
wirtschaftlich wertvoller ist, wird zwar liieinaud bestreiten, dafiir 
bietet er aber viel weniger Pflanzen und Tieren Lebensmbglichkeiten, 
ebenso wie die jetzt weitgehend entwasserten Moore und die regu- 
lierten Fliisse und Baehe. Hierbei .mochte ich persbnlieh bemerken, 
daB eine iibermaBige Regulieruiig vou FluBlaufen keineswegs fiir die 
Uingebiuig von Vorteil ist; leider kann ich hierauf nielit nalier ein- 
gehen, da es nielit in mein eigentliches Tliemia fiillt.1) S. weist darauf 
hin, daB das groBe Daoliauer Moor im Norden Munchens ans eineni 
Eldorado der Fauna und Flora dureh Entwasserung eine Art Kultur- 
wiiste geworden sei. Leider kann niau sofclie Beispiele fiir gariz *)

*) leli verweise liier auf einen lelirreielien Aufsatz des Architekten 
A l w i n  S e i f e r t ,  Dozenten fiir Gartengestaltung an der Technisclien Hoełi- 
stliule in Miinclicn: „V  e r s t e p p u n g  D e u t s c li I a n d s“ , den mań aucli naeli- 
lesen kann in der sebr empfehlenswerten Zeitsclirifl: „Die Auslese“ , XI (121), 
1937, Heft 1, p. 57—62. In ilim wird darauf aufmerksam gemacht, daB durrli 
Baehbegradigung und Dammbauten zwar im Einzugsgebiet eines Flueses Hocli- 
wassersehutz getrieben wird, daB aber dafiir um so groBer die Verheerungen dureh 
Hochwasscr im Unterlauf wiirden; auch wiirden da dureh die Grundwasservorrale 
zu wenig aufgefullt, der dungende Schlick werde in das Meer gefiibrt, statt in 
Eichenholz der Walder sieh umzusetzen, und groBe Gebietc wiirden dureh Aus- 
trocknen landwirtschaftlich minderwertig. So sei in Nieder-Ósterreieh infolge der 
Eindammung der Donau der Holzzuwachs der Wiener Auen um die Halftc zu- 
riickgegangen und so hatten in Jugoslawien ganze Dorfer aufgegeben werden 
miissen, wcil sie infolge inimer sehlimmerer Hochwasser nicht mehr bcwohnt wer
den konnten. Dureh die Einengung des EluBhettes werde die FluBsohle inimer 
tiefer gelcgt und der Grundwusserstund sinke. AuBere Zeichen der lieginnenden 
Verhcerungen seien das Absterben einst ergieliiger Uferwalder und die Kriippel- 
kiefern, die allein noch gedeihen, wo einst machtig Eichen standen. Dureh das 
Wegschlagcn der Ufergeholze, mit dem eine jede solehe „Kulturbauarbeit“  be- 
ginne, werde der feinere Wasserhaushalt eines Tales gestort und der Bodenertrag 
um viclmehr gescłimalert, ais vorher die Besehattung gcwahrt hSttc. Mit dcm Ver- 
sehwinden der „ l  cuehtigkeil“  des Talbodens kamen neue mit groBer RcgelmaBig- 
keit wehende Talwinde auf, die das Entstehen von Tau verbindcrten und die 
Bodenkohlensaure wegfiihrten. Der dureh das Ufergehblz bewirkte Aiisgleieh in 
bezug auf die Wasserversorgung vcrschwandc, (lenn vorher wiiren dureh den 
Bauinwuchs in Zeiten des Wasserabzugcs crbebliehe Mengen Wasser aufgespeichert 
worden, die naehher dureh die Blattmassen ais Dunipf in die Luft abgegeben wor- 
den wiiren; dadurch verschwande aueh die Taubildung, die in Zeiten der Diirre 
die Pflanzen monatclung am Leben crbalten konnten. Beweis fur das unaufhalt- 
same Vorriicken der Versteppung von Osten nach Sudosten her sei das A b 
s t e r b e n  a t l a n t i s e h c r  und die E i n w a n d e r u n g  p o n t i s c h c r  
P f l a n z e n  u n d  T i e r e .  Eine noch unnieBbarc Anderung des Luftklimas aber 
bewirke bereits meBbare V e r s e h i c b u n g c n  i m  B o d e n k l i m a  und damit 
im  W a s s e r h a u s h a l t  d e s  U n t e r g r u n d c s .



Deutschland auffuhren. S. weist femer darauf liiri, da!3 das landwirt- 
schaftlich benutzte Feld eine „Reinkultur2) ware, wahreiid friilier die 
sclidnsten Unkrauter darin wuclisen, die lieute resllos ausgemerzt wer- 
den: ein Fortschritt im wirtscliaftlichen Simie, ab er eine Z e r s t d -  
n i n g  d e r  u r s p r i i n g l i c l i e n  N a t u r ,  die zur Folgę bat, dali 
sieli der Natursiim der Bewoliner einfacli uieht entwiokeln kann. Und 
dieser Natursiim sei fur den, der iłm besitzt, ein holies Gliiek, ztunal 
er gerade eine Eigentiunliclikeit ller Deutschen gegeniiber den ronią- 
nisclien Yolkeni und aucli den Euglandern sei; allerdings sei ais Ge- 
genmittel die Naturscliutzbewegung aufgetreten. Der Aufsatz schildert 
dann die Wielitigkeit der Nalurscliutzgebiete fiir die eigene Beob- 
aclitung und fiir eine Fiebung der Freude an der Natur und das Yer- 
standnis fiir sie.

Ferner sei liier nocli ein Notsclirei von Dr. S c h i i t t  in B r e 
nie n wiedergegeben. Es liandelt sieli um die V e r a r m u n g  d e r  
F l o r a  O s t - F r i e s l a n d s  u n d  d e r  o s t f r i e s i s c l i e i i  I n s e l n .

„Er schreibt: „W ie in vielen Teileu unseres Yaterlandes liat aucli im 
Deutschen Nordwesten besonders die E n t w a s s e r u n g  d e r  M o o r e  
und die U r b a r m a cli u n.g g r o  11 e r  H e i d e g e b i e t e  u n d  O d 
l al i  d e r e i e n  einen nacblialtigen E i u f 1 u 13 a u f d ie  Z .u s a ni m e n - 
s e t z u n g  u n s e r e r  h e i m a t l i c h e n  P f l a n z e n w e l t  aus- 
geiibt. Eine Reilie von Pflanzen, die in der Literatur nocli ais „Bur
ger der nordwestdeutselien Flora“  aufigefiihrt -werden, kdnnen bereits 
ais verscliwunden gelten, andere sind derart bedrolit, dali mit dem 
baldigen Verseliwinden der einen oder anderen Art gereclinet werden 
mu!3. Zu den ersteren zalile ich besonders Carex pauciflora und 
C. chordorrhiza, Cyperu.s flavcsc<>ns und C. fuscus5 Saxifraga Hirculus
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a) Bei .ditser Gelegenlieit fallt mir ein, daB inein GroBvater, der Vorschul- 
lelirer K a r l  M i t t e l h a u s  in B r e s l a u ,  der in Naturwissenschaften auBer- 
ordentlich beschlagen war, und dem ich viel an naturwissenschaftlichen Kenm- 
nissen und Sinn fiir die Natur verdanke, dies schon im Jahre 1885 voraussah. Auf 
einem Spaziergange, den ich mit ihm durch Getreidefelder in der Nahe von Bres
lau unternalim, und Lei dem irh in kurzer Zeit einen ganzen Arm \oll Korn- 
hlumen (CeiUaurea Cyunus) und Kornraden (Agrostem ma Githago) zusammen- 
gebracht hatte, ohne dabei iihrigens das Getreide zertreten zu miissen, meinte er, 
daB, wenn ich Kinder hiitte, sie wohl nicht mehr in dieser Weise solche Blumen 
summeln wiirden, Weil man bis daliin wohl so weit sein wiirde, solche Unkrauter 
aus dem Acker durch sorgfiiltigere Behandlung des Saatgutes zu entfemen, was 
eigentlich recht bcdauerlich ware. Er machte mich auch darauf aufmerksam, daB 
der in eeiner Jugend noch recht hiiufige Feldrittersporn (Delphinium consolida) 
hier schon langst ausgerottct ware. — Fiinf Jahre spater machte ich eine ahn- 
liche Erfahrung bei einem hotanisclien Ausfluge im Norden von Breslau nacli 
dem Kapsdorfer Goy, den ich mit dein hotanisclien Mentor meiner Jugend jahre, 
dem Klavierinstitutsbesitzer H e r m a n n  B o d ni a n n in B r e s l a u ,  unternalim. 
Das genannte Geholz war eine kóstliche Fundgrube fiir allerhand sonst in der 
Gegend nicht yorkommenden Vorgehirgspflanzen. Ais wir hinkamen, war von 
dem Waldchen fast nichts mehr zu sehen, da es zieinlich restlos aligeholzt war, 
und von den Pflanzen fanden sieli nur noch wenige diirftige Uberreste, die natiir- 
lich heute yollkommen yerschwunden sind. F. F e d d e.
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(nocli in der Buchenausclien Flora der iiordwestdeutschen Tiefebene 
vom Jalire 1894 mit nicht weniger ais sieben Standorten aufgefiihrt!) 
und Hypericum elodes, das der Unterzeichnete nocli vor wenigen 
Jahren im Oldenburgisclien fand. Zu den letzteren, also zu den be- 
flrohten, gelibren Scheuchzeria, das der Yerfasser nocli kurz vor dem 
Kriege in nachster Nalie Brernens antraf, Eriophorum gracile, Juncus 
alpinus und J. obtusiflorus, Malaxis, Potentilla procumhens, Gnapha- 
lium lutco-album, Batrachium hederaceum, Isnardia, Thesium 
ebracteatum u. a. Eine weit gro Ber e Zalil von Arten, die nocli um die 
J ahrhundertwende verbreitet waren, wie zalilreiche Seggenarten, 
Scirpus fluitans Catabrosa, Achyrophorus, selbst Scorzonera humilis 
und Arnica sind in groBen Teilen des Gebiets selten geworden. Die 
meisten unserer Moore sind tot. „Heidestadtchen“ , wie beispielsweise 
BaBuni und Sulingen liegen jetzt in einer Kultursteppe, ein Rest der 
Heide liat sieli noch hier und da an den Randern der Ackerwege und 
Fuhrenkampe erlialten. In diesen Tagen ging dem Sclireiber dieses 
der Bericht einesFachgenossen aus Osterbinde bei BaBum, des Lelirers 
H. I b u r g ,  zu, der die Entwicklung der Vegetation dort in den lelz- 
ten 40 Jaliren, also seit Becknianns Zeiten (Florula Bassumensis), 
staudig beobaclitet bat und meine obige Darstellung vollauf besta- 
tigt. —  Was wir fur diese bodcnstandigen Pflanzen eingetausclit 
habcn, braucbt nicht erwahnt zu werden. Wie bekannt, sind e9 aller- 
orts dieselben, vielfacli natiirlicli Einwanderer ans dem Osten. Natur- 
lich ist es dem Unterzeichneten klar, daB diese Entwicklung iin Inter- 
esse der Volkewirtscliaft nicht aufgelialten werden kann und darf, aber 
bedauerlich ist sie doch. Und es werden auch die „Naturseliutzbestre- 
bungen“  im groBen und ganzen niclits daran andcrn. Im einzelnen 
liaben wir aber doeli aucli in der Bremer Unigebung etwas erreiclit.

Im AnschluB an obiges erscheint mir auch nocli ein Aufsatz 
wiclitig, der in gewisser Bezieliung das eben erwahnte erganzt, und 
der ebenfalls von einem Botaniker stammt, den ich schon fm Teil IV 
in einer Aufsalze erwahnt liabe. Bekanntlicli ist mail neuerdings dazu 
iibergegangen, nicht wie friiher bei der Aufforstmig mit Reinkulturen 
zu arbeiten, eondem f o r s t l i c l i e  M i s c h b e s t a n d e  zu scliaffen, 
was gar niclit so einfach ist, da mail hierbei auf die Bodenverlialt- 
nisse selir «tark Riicksicht nehmen uiuB. Hieriiber sclireibt R e i n 
h o l d  T i i x e n  im „Jahresbericbt iiber die zweite Tagung des Deut- 
sclien Forstvereins, Gruppe PreuBen-JNordwesten, zu Walsrode im 
Oktober 1935, und zwar unter dem Titel: „ F o r s t w i r t s e b a f t  u n d  
P f l a n z e n s o z i o l o g i e “ . Ich gebe einige Satze aus seiner Arbeit 
wieder: „W eil die Pflanzengesellscliaften (im Sinne von B r a u n -  
B l a n q u e t )  auf alle naturliclien und wirtecbaftlichen (anthro- 
pogenen) Einflusse im Eaufe der J ahreszeiten, der Jabre und Jalir- 
zelinte ais Zeiger antworten, kann kein anderes Mittel eine um- 
fassendere Ganzheitsbetrachtung der Pflanzendecke, also auch der 
Waldgesellscliaften liefern, ais die s y n t h e t i s c l i e  P f l a n z e n -  
s o z i o l o g i e .  Erst bei volliger Vertrautheit mit dem Gefiige der 
Assoziationen, ilirer Yerbreitung, ihrer Genese und ihren allgemeinen



synokologisehen Beziehungen zu den Umweltsbedingungen wird es 
ebensowolil moglich, einzelne dieser Faktoren —  in zu verallgemei- 
liemder Weise — zahlenmaBig (quantitativ) in Jabreskurven festzu- 
legen, ais andererseits auch wirtschaftliche Veisuclie auf einer all- 
geniein giiltigen Grundlage und innerlialb der gleieben natiirlicben 
Assoziation auf alle ilire Bestande und Fundorte iibertragbar durcli- 
zufiihren. — Die bisherigen forstlicben Beschreibungen der „Bodeu- 
flora“  („Beerkraut“ , „Oxalis“ , „SiiBgraser“ , „Moostyp“ , „Begriinunig“  
usw.) reicben fiir das Ansprechcn der natiirliclien Pflanzengesell- 
schaften in unsereni Sinne meistens nicbt aus.“  — T ii x e n verlangt 
die A n i  a g e  v o n  A s s o z i a t i o n s t a b e l l e n ,  die auf Grund 
zalilreicher soziologischer Aufnahmen normaler cliarakteristischer 
Bestande gewonnen sind. Er verlangt K e n n t n i s  d e r  V e g e -  
t a t i o n s k a r t e n  und er auBert sieli zum ScbluB folgendermaBen: 
„Dieses Ziel wird nur dann zu erreichen sein, wenn sieli der an- 
geliende F o r s t m a n n  nicbt nur eine g r i i n d l i c h e  A r  t e n  - 
k e n n t n i s  der lioheren uud niederen Pflanzen aneignen kann, son- 
dern wenn ihm dariiber binaus aueh B e g r i f f e  u n d  M e t h o -  
d e n , ebenso wie die E r g e b n i s s e  d e r  P f l a n z e i n s o z i o l o g i e  
und die B e z i e l i u n g e n  z w i e c h e n  d e n  A s e o z i a t i o n e n  
u n d  B o d e n t y p e n ,  und zwischen diesen und d em  K l i m a  aus 
eigener Anschauung vertraut geworden sind.“

In einein Aufsatze: „ Z u r  N e u o r d n u n g  d e s  b i o l o g i s c b e n  
Un  t e r  r i c b  t es“ , von Fr. E g g e r s ,  Kieł, in der Monatsscbrift des 
Deutschen Biologenverbandes ,,Der Biologe“ , V, 1936, p. 436-—437, 
werden folgende fiir unsere Frage sehr wiobtige AuBerungen getan: 
„Der Umfang der biologiscben Wissenscbaft hat heute ein solches 
AusmaB gewonnen, daB weder der Zoologe noch der Botaniker sein 
Fach nach allen Ricbtungen einigermaBen beherrsohen kann, ge- 
schweige denn der Student das Gesamtgebiet der Biologie neben dem 
der Chemie oder der Mathematik, wie das heute verlangt wird. Und 
damit stehen wir vor der Frage: Was sollen wir unseren Studenten, 
die Lehrer an lioheren Schulen werden wollen, geben? Sollen wir 
sie mit den modemsten Problemen bekannt machen, sollen wir ver- 
gleichende Anatomie, wie friilier, in den Vordergrund stellen, die 
schlieBlich Voraussetzung fiir jede weitere Forscliung ist. oder sollen 
wir einfach fragen, was der Oberlelirer spater unterricliten soli und 
ihm diesen Stoff an die Hand geben? Die Antwort liierauf ist nicht 
einfach. Tatsachlicli ist die haufige Klage des jungen Referendars, der 
eben sein Staatsexamen gemacbt, berechtigt —  er miisse jetzl erst 
beginnen, sieli das anzueignen, was er spater unterricliten soli: Nam- 
lich die Kenntnis einheimisclier Tiere und dereń Lebenswei.se, Ana
tomie und Pliysiologie des Menschen, sowTe Rassenkunde und Euge- 
nik. Das hat er auf der Hoclischule nicht oder nur unzureichend 
gehort. —  Sicher ware das beste, wenn wir von unseren Studenten 
verlangen konnten, daB sie einen g e w i s s e n  G r u n d s t o c k  d e r  
K e n n t n i s  v o n  T i e r  u n d  P f l a n z e n  von der Selmie her mit-

9
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briicliten. Diese selir berechtigte Forderung kann nicht erhoben wer
den, weil zur Zeit fur Biologie an den hoheren Schulen viel zu wonig 
Schulstunden vorliegen und der Unterricht iiberdies oft von Unkun- 
digen geleitet wird. Selbst bei gutem Willen kann diese Liicke spiiler 
nicht an der Hocbscbule ausgefiillt werden; in den wenigen Studien- 
jahren an der Hocbscbule bestelit keine Moglichkeit, den Unterricht 
auf die primiliv8ten Dinge der Biologie auszudehnen. Zudem ist die 
Aufnahmefahigkeit und -bereitschaft fiir die grofie Mannigfaltigkeit 
der einheimischen Pflanzen, Tiere und ihrer Lebensweisen gerade in 
den Kinderjahren ani starksten; es ist kaum moglicli, hier Versaum- 
tes spater nacbzuholen. Bei der heutigeu Schulordnung lemt der 
Schiller diese Dinge nicht; er lemt sie meist auch nicht auf der Hoch- 
scliule und damit wird er selbst zu einem Lebrer, der seine Schiller 
niclit in richtiger Naturbeobachlung zu unterweisen v er mag. Was 
wiirde ein Hoehscbullebrer der Matliematik sagen, wenn er Studenten 
bekame, denen die Anfangsgriinde einfachn Rechnens niclit gelaufig 
waren? In der B i o l o g i e  ist solclie U n k e u n t n i s  d e r  A n -  
f a n g s g r i i n d e  des Faches durcliaus d ie  R e g e l .  Was die Mathe- 
matik anbelangt, so wird der grbBte Teil des Schullehrstoffes im 
spateren Leben vergessen, weil er nie zur Anwendung gelangt. Bio- 
logiscbe Kenntnisse wiirden bei jedem Spaziergang in Wald und Heide 
immer von neuem aufgefrischt werden und ilirem Trager eine Be- 
reicherung des Lebensinhaltes geben, die er nie wiirde missen mogen. 
Uin den Wert des Gegenstandes fiir da,s Leben hervorzuheben, bedarf 
es niclit speziell eines Vergleiches mit der Matbematik; man kćinnte 
manches andere Scludfach zum Vergleicb beranzielien.“

Am meisten Freude bat mir aber eine Zuschrift gemaclit, die ich 
kurz vor AbscbluB meines diesjabrigen Aufsatzes von einem jungen 
Dozenten der Botanik erliielt und die den Nagel auf den K opf trifft.

„Man fordert von einem Wissenschaftler unserer Tage, daB er sich 
m it  b e i d e n  B e i  n en u n d  v o l l e m  B e w u B t s e i n  in d i e s e r  
W e l t  b e w e g t ,  und man verlangt von jedem, daB er wenigstens 
ganz gewisse, groBe Zu-sammenbange aucb eines ausgeweiteten Faches 
zu iiberblicken vermag, genau so, wie man annimmt, daB er taglicb 
seine Zeitung liest.

Dementsprechend wundert sich niemand, wenn etwa die J u r i s t e n  
fiir die Besetzung eines Lelirstuldes fiir Slrafrecht einen Strafrecbtler 
vorscblagen und niclit einen Kirchenreclitler, der „doch aueh“  ein 
Jurist ist. Kein ausgesprocliener C h i r u r g  erbalt die Leitung einer 
Klinik fiir innere Krankheiten, weil er ja auch Mediziner ist, kein 
G e r m a n i s t  eine Professur fiir alte Sprachen und kein O rien ta list  
etwa die Leitung eines Institutes fiir deutsche Volkskunde, nur mit 
der schiinen Begriindung, daB er ja schlieBlioh auch einmal eine philo- 
logische Vorbildung genossen habe!

Diese Dinge sind selir einleuchtend, einfach zwingend, und mit 
gewaltiger Entrustung (und vollem Recht) ware schon vor der Jahr- 
hundertwende ein jeder „erschlagen" worden, der auch nur an- 
deutungsweise gewagt liatte, einen anderen, jeder gesunden Yemunft



widerspreclienden Vorschlag zu vertreten. In diesen, beispielsweise 
ruhig ganz lieterogen gewalilteu Gebieten ist ebeu alles, vom jiingsten 
Studenlen bis zum Haupt der Fakultat (und nocb holier hinauf) von 
yornherein von der Unmogliclikeit einer anderen Fachbesetzung iiber- 
zeugt. Ein jedes der genannten Facher stellt seit jeber eine anerkannt- 
abgeseblossene Disziplin dar, die selbstverstandlicli nur von einem 
ebenso anerkannten Fachmann vertreten werden kann.

In der B o t a n i k  scheinen leider nichl immer die Zeitungen so 
regelmaBig gelesen zu werden usw., ais dali man frohen Herzens fest- 
stellen konnte, dali auch in ihr die so bedeutungsvolle Schwelle des 
19. Jahrhunderts sehon iiberall resllos iiberschritten ware.

Von manchen (iibrigens, bitte, der Vergleich hinkt in keiner 
Weise, denn auch in der Botanik stehen genau so wichtige Dinge auf 
dem Spiele wie in den anderen Gebieten) wird oft genug in geradezu 
unglaublich besclirankler Harmlosigkeit, wena liiclit in naliezu straf- 
licher Leichtfertigkeit der Satz vertreten: Hauptsaolie die Allgemeine 
Botanik, das Spezielle lernt mail sehon anderswo (vielleiclit selbst, 
eventuell in der Praxis ( ! ) ,  vielleicht auch gar niclit recbt). Nehmeu 
wir imnierliin an, man konnte sieli unter gewissen Umstanden vor- 
laufig damit einverstanden erklaren (etwa um eine gerade statthabende, 
mebr ais geistreiche Diskussion niclit ihrer wesentlicbsten Knalleffekte 
zu berauben), dann muli man von einem derartig eingestellten Men- 
sclien konseąuenterweise aber auch im gleiclien Zuge die Forderung 
verlaugen: Chirurgie, innere Krankheiten, alles iiberflussig; Haupt- 
sache das „Allgeimeine“ , die Anatomie, Pliysiologie usw.; das sind die 
Grundlagen! Organisclie Chemie? Wozu? Die allgemeinen Tatsaehen 
lehrt ja doch sclion die anorganische! Greuliche Ubertreibung? Leider 
neiu, denn ganz zwanglaufige Logik, also bitterer Ernst.

Aber wozu diese Ausfuhrungen ? Nun genau so wie in der Medi- 
zin die groBen Teilgebiete lebensnotwendig nebeneinander, aber jedes 
fur sieli selbstandig vertreten sein miissen, eine brauclibare Chemie 
ilicht ohue eine gleichmafiige Behandlung zumindest der organischen 
und .anorganisclien Sparle denkhar ist, genau so miissen auch beide 
Teilgebiete der Botanik durch selbstiindige Lelirstiilile vertreten sein. 
Es gibt keinen Mediziner, Ckemiker, Theologen oder Historiker, der 
lieute alle Teilgebiete gleiclinialJig zu iiberblicken, geschweige denn 
Yollwertig in Lelire und Forschuug zu vertreten verinag (und das kann 
er nur, wenn er sie beherrscht). Es gibt aber auch keinen allwissen- 
den Botaniker, so dalJ sclion aus diesem bedauerliclien Grundę eine 
Z w e i t e i l u n g  d e s  L e h r g e b i e t e s  in „allgemeine“  und „spe- 
zielle“  Botanik u u u m g a n g l i c h  n o t w e n d i g  ist. Selbstverstand- 
lich kann es sieli hierbei nur um eine vbllig gleichbereehtigte Ver- 
tretung der beiden Teilgebiete liandeln, genau so wie sie z. B. die 
organisclie neben der auorganisclien Chemie oder die altpliilologischeii 
Facher neben den lieusprachliclien genieBen.

Im iibrigen sind genaue Belege dafiir, waruni ganz zwangslaufig 
b e i d e  Gebiete vertreten sein miissen, von Ihnen sehon so oft und 
so ausfiilirlicli dargelegt worden, daB ich liierzu wohl kauni etwas
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Neues bringen kann. Mir kam es nur tlarauf an, einmal zu zeigen, 
wie entsetzlicli beschrankt eine iiberspitzt-einseitige Betonung der 
„allgemeinen“  Botanik sieli ausnimnit, wenn inan sie der ruhigen 
Konsequenz anderer „Fakultaten”  gegeniiberstellt! Ich habe mich, 
wenn so etwas im groBeren Kreise geschah, immer gescliamt —  aber 
dann kraftig opponiert. INur eines mbchte ich hervorlieben: man trifft 
zuweilen auf die sonderbare Yorstellung, daB es ,,cin Ding der Un- 
moglichkeit'" sei, auf den sogenannten kleinen Universitateii „spezielle”  
Botanik, d. h. etwa Systematik oder I’ flanzengeographic, zu treiben, 
denn diese Gebiete bediirften einer s e h r  umfangreichen Apparatur. 
Weit gefehlt; die Ansicbt laBt vermuten, daB dem Vertreter noch 
liicbt zum BewuBtsein gekommcn ist, daB man Pflanzen wie Biicher 
entleihen kann, daB dieser Vorgang durch die langst vorliandene 
Eisenbahn usw. sehr bescbleimigt werden kann, daB es fiir schwer zu 
entleihende Literatur so etwas wie eine Pliotokopie gibt usw. Im 
iibrigen wird bzw. wurde denn z. B. in Miinchen, Hamburg, Breslau 
oder iGbttingen nicht auch Erhebliehes fiir die sogenannte spezielle 
Botanik geleistet auch ohne eineii riesigen Apparat?*) Es sind ja 
auch nicht alle chcmischcn Institute in der Lagę, gleich voluminbse 
Untersuchungen anzustellen, und trotzdem wagi wolil keiner zu be- 
liaupten, daB an den „Kleinen”  nichts geleistet wird!“

Ahnlich er.freulich iiuBert sich ein Mediziner. In der Zeitschrift 
„Der Jungarzt” , Zeitschrift der deutschen Mediziner, amtliches Organ 
der deutschen Studentenschaft, sclireibt namlich cand. med. J o c li e n 
K 6 h n unter dem Titel: „W  ie  s t e h t  es m i t  d e r  B o t a n i k ? ”  
folgendis: „Es ware zunachst darauf liinzuweisen, daB viele Arzte 
und eine ganze Anzahl unscrer akadcmischen Lehrer die Ansicht ver- 
treten, daB in vielen Fłilien die pflanzlielie Drogę dem syiithetischen 
Arzneisloff therapeutisch -— wenn auch nielit im Tierversuch! — 
iiberlegen ist. —  Sclion aus diesen Griinden erseheint mir wichtig, 
daB in Zukunft der Arzt mehr ais bisher sein Augenmerk auf die 
A n wen U ling  pflanzlieher und aus Pflanzen hergestellter Arzneimittel 
ricliten sollte. AuBerdem notigt ihn die noch immer in weitesten 
Volkskreiscn herrsehende wirtschaftliche Not zu mbglichst billigen, 
d. h. wirtschaftliclien Verordnungen. Was liegt da nicht naher ais die 
Anwendung unserer h e i m a t l  i c h e  u l i e i l p f l a n z e n ,  die in 
vielen Fiillen ein teures, womoglich aus dem Ausland bezogenes Pra- 
parat zu ersetzen vermogen. —  Wir sollen und wollen doch echte 
Yolks- und Familienarzte werden. Erringen wir uns also das Yertrauen

*) Der Gcldhedarf eines Institutes fiir Systematik und Pflanzengeographie 
diirfle iiltrigeiis kauni hiiłier sein ais der eines Institutes fiir allgemeine Botanik. 
Hierbei ist audi noch darauf zu aehten, daB das „Inventar“  des erstgenannten 
Instituts, sowobl das Herbar wie auch die Bibliothek, nicht so schnoll yeraitet, 
sondern „wissensrhaftlich“  einen bleibenden Wcrt darstellt, da sowolil Herbar- 
pflanzen wie aueh Mcnographien und Floren immer wieder zum Studium heran- 
gezogen werden konnen und sogar inussen. Wie steht es aber mit den kostspieligen 
physiologiseben Apparaten und der reelit umfangreichen Literatur? Beide veralten 
leider sehr schnell! F e d d e .



des Volkes, indem wir dazu ubergehen, statt unzahlige teure Praparate 
mit hoclitrabenden Namen zu verschreiben, nunmehr uberall, wo es 
mit den Kenntnissen und Erfahrungen unserer ^  issenschaft in Ein- 
klang stebt, mit dem zu helfen, was uns die unerschopfliche Natur 
selbst in die Hand gibt. —  Lieber ICollege, wenn Du nun Dein Staats- 
examen hinter Dir hast, Dich der paar Ferientage freust und drauBen 
in der Natur Deinen K opf ausliiftest, dann gehe einmal durch Wald 
und Feld und pr-iife Deine botanischen Kenntnisse. — In der Scliule 
muBtest Du die Zahl von Blumenkronblattem und Staubbeuteln aus- 
wendig lemen (—  das trifft wold heute sicher niclit mehr ganz zu! 
Die Schriftleitung. —-), im Physikuni w uli test Du Bescheid iiber Plioto- 
synthese, iiber Cheniotaxis und Haptotropismus, im Slaatsexamen 
wufitest Du Trefflicbes zu sagen iiber Fol. uvae ursi imd Hexamethyl- 
en tetra min —  a b e r  Du  k e n n s t  k e i n e  20 H e i l k r a u t e r ,  d i e  
i n D e i n  er  H e i m  a t b l i i l i e n !  —  Deshalb sei unsere Forderung 
zur Studienreform: „Im Vorpky«ikum beriicksichtige der priifende 
Ordinarius der Botanik besonders die K e n n t n i s  d e r  w i c l i t i g -  
s t e n  II e i l p f l a  n z e n  u n s e r e s  V a t e r l a n d e s ! “

Hierzu schreibt Prof. L e h m a n n ,  Tubingen, in „ D e r  B i o -  
l o g e “  IV (1935) 298, dem ich diese Zeilen entnehme, folgendes: 
„Der Botaniker freut sieli iiber eine solehe Stimme aus dem Kreise 
der jmigen Mediziner. Au uns Botanikern soli es niclit fehlen; Jioffen 
wir, dali rechl viele angehende Mediziner uns auf unserem Wege 
zum Studium der heimisclien Pflanzenwell aueh in der Tat folgen!“

Es ist ganz interessant festzustellen, wie die Verlialtnisse bei 
einem verwaiidien Faehe liegen, namlich bei deu G a r t n e r n .  Hier 
scheint die Sache, wenn aueli alinlicli, so docli etwas verscnoben zu sein, 
und zwar merkwiirdigerweise z u g u n s t e n  d e r  M o r p li o 1 o g i e 
u n d  S y s t e m  a t i k  und zu ungunsten der Pflanzengeograpbie und 
Ókologie. Im folgenden handelt es sieli daruni festzustellen, oli es 
zweokmafiig igt, jungen Gartnern p f l a n z e n g e o g r a p h i e c b -  
b k o l o g i s c h e  A u f s a t z e  i i b e r  d i e  h e i m i s c h e  F l o r a  
u n d  d e r e ń  Z u s a m m e n s e t z u n g  zu bringen. Hierzu wird aus 
gartnerischen Kreisen gescliriebeu, dali mail sclion einen solchen Ver- 
sucli, d. b. mit einer pflanzenokologiisclien Arbeit gemacht, leider aber 
allgemeine Ablelniung gefunden habe. „Die jungen Leute liabeii zu 
wenig Mbglichkeit, mit der heimischen Flora bekannt zu werd-en, weil 
ihnen —  selbst bei etwaigen Exkursionen -—• die Anleitung und im 
grolien und ganzen gesehen aueli die dazu notige Zeit felilt. AnBer- 
dem kbnnen sie die beim Studium der heimisclien Flora evtl. gewon- 
nenen Kenntnisse zu wenig in ihrein Beruf verwenden, so daB sie fur 
alle die, die niclit von Haus aus dafiir eine Neigung haben, —  und 
leider sind diese nur sehr selton! —  nur eine Belastung des Gedacht- 
nisses darstellt.“  Es wird im Gegensatz dazu vorgesohlagen, lieber 
„solehe Gebiete der Erde pflaiizengeographiscli zu behandeln, die die 
Ileimat vieler Kulturpflanzen darslellen und bei dereń Scliilderung — 
besonders in klimatiseher Hinsichi und in bezug auf die dortigen
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Pflanzengemeiiischaften —- den jungen Gartnern verstandlicli wird, 
warom diese Pflanzen solche Pfl e gem a Bn ahmen erfordem und jene 
ganz entgegengesetzte. Wir denken hier z. B. an die Kapflora, 
aus der so viele gartnerische Kulturpflanzen stammen.11 Es wird 
dann bedauert, daB die Gartner fiir die einheimiselie Flora im all- 
gemeinen so wenig interessiert sind; dies 6ei aber verstandlicli, wenn 
man bedenkt, wie wenig der Gartner, abgesehen von Gartengestaltern, 
im Berufe damit zu tun bat. Natiirlich ist es gut, wenn den Gartnern, 
besonders solehen, die sieli mit Kulturen auslandiscłier Pflanzen be- 
scliaftigen, in bkologischen Sehilderungen klar gemacht wird, warum 
diese oder jene PflegemaBnalime erforderlieb ist. Es scheint mir aber 
dazo doch notwenrlig zo sein, daB man zunachst die Grundlagen der 
Okologie ani Studium der lieimischen Pflanzenwelt kennenlemt.

Natiirlich haben derartige Ansicliten aoeh die Gegenpartei ins 
Fcld gerofen, ond es wird mir ans Dozentenkreieen der Landwirt- 
schaftlicben Iloclisclmle folgendes dagegen geschrieben: ,,. . . Der 
Vorwurf, daB unsere Gartenbaostodierenden zo wenig Gelegenheit 
hatten, sich mit der einlieimiseben Flora vertraot zo maclien, mag viel- 
leiclit fiir einige wenige Gartenbaoscliolen zutreffen. Fiir die Studie- 
renden an der eliemaligen Landwirtschaftliclien Hochscliole in Ber
lin, jetzt landwirtschaftlielie Abteilung der landwirtschaftlich-tierarzt- 
lichen Fakoltat der Universitat, bestebt die Moglichkeit zor Teilnahme 
an eigens fiir sie dorehgefiilirten Exkorsionen. Hier werden seit sie- 
ben Seinestem sowobl im Sommer wie im Winter regelmaBig bota- 
nisclie I/ehrausfliige — etwa fiinf bis sieben jedes Seniester —  nnter- 
nommen, die aoeh eine starkę Beteiligong aufweisen. AoBerdem wer
den im Sommer groBere Fahrten ontemommen, die bislier Yorpoin- 
mern mit dem DarB, OslpreoBen, das Riesengebirge, den Bohmer- 
wald und die Umgebung von Regensburg zum Ziele liatten. Audi 
an diesen Fahrten war die Beteiligung sehr rege. —  Es wird auch 
kaum gesagt werden konnen, daB die Studierenden die auf den 
Exkursionen erworbenen Keiintnisse spater in ilirem Beruf nicht ver- 
wenden konnten. Wir haben stets versuclit, auf unseren Fahrten die 
wichtigsten bkologischen Zuge eiuer Landscliaft herauszuarbeiten und 
sind lTibgliehst auch auf Fragen der Urlandschaftsforschung eingegan- 
gen. Das sind Fragen, die sehlieBlich nielit nur fur den Gartenbau, 
sondern auch fiir den Gartengestalter und fur den Landschaftsgestal- 
ter von der groBten Bedeutung sein durften, jedenfalls aber kaum 
„eine Belastung des Gedachnisses darstellen“ .
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B e s p r e c h u n g :

Taschenbuch der in Deutschland geschiitzten Pflanzen. Heraus- 
gegeben von der Reichsstelle fijr Naturschutz in Berlin. Verlag Hugo 
Bermilhler, Berlin-Lichterfelde, 1937, 160 S. mit 72 vielfarbigen Kunst - 
drucktafeln nach naturgetreuen Farbzeichnungen von Kunstmaler 
Erich Schroder, Berlin. Preis geb. 7,50 RM.

Urn die auf Grund der Naturschutzverordnung vom 18. Marz 
1936 geschiitzten wildwachsenden Pflanzen zur Kenntnis aller VoIks- 
kreise zu bringen, wurde dies Btlchlein herausgegeben. Es wendet 
sich in erster Linie an die Personen, die flir die praktische AusObung 
des Pflanzenschutzes in Betracht kommen, wie an Polizeibeamte, 
Zollbeamte, Forstbeamte, dann aber auch an alle die, die ftir den 
Schutz der Natur einzutreten gewillt sind, also nicht nur an die Eltern 
und Erzieher, sondern auch an die Mitglieder von Wander- und 
Heimatvereinen. Es sind daher bei den Beschreibungen alle weniger 
verstandlichen Fachausdrlicke vermieden worden und man kann wohl 
sagen, daB mit Hilfe der vortrefflichen farbigen Abbildungen es jedem 
moglich sein muB, die geschiitzten Pflanzen zu erkennen. Das Buch 
ist daher geeignet auch in VolksbIichereien, Jugendheimen, Jugend- 
herbergen, in den BUchereien der Wandervereine auszuliegen. Auch 
ware es sehr erwllnscht, wenn Gasthauser und Fremdenheime dieses 
Buch zur Verftlgung ihrer Gaste halten wllrden. Ais Erganzung dieses 
Buches sind zwei„Wandtafeln der geschiitzten Pflanzen Deutsch- 
lands"erschienen. DenText des Buches haben dieHerrenDr. H u e c k  
und Dr.  E f f e n b e r g e r  in Gemeinschaft mit dem Reichskommissar 
far Naturschutz, Prof. Dr. W. S c h o e n i c h e n ,  herausgegeben.

F. Fedde.



2. Adonis vernalis aus Lonicerus, 
Kreuterbuch 15ń7



1. Adonis vernalis
ans dem Garth der Gesundheit I 185

Fedde, Rep. Beih. XCI. tab.



4. Snlicornia herbacea mit Suaeda aus Lnnicerus, 
Kreuterbuch 1557



3. Adonis vernalis aus Bock, 
Kreutterhuch 1595

Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. II.
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5 Herbarium Huth, Blatt 3
(Yillarsia nym phoidcs, Euphrasia lułeu, Tctragonolobus silięuosus)



Fedde, Rep. Beih. XCI. lab. IV.

6. Herbarium Huth, Blatt 113 (LJsnea, Lycopodium  annotinum)



Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. V.

7. Dillenius, Addenda et Emendanda in Flora Gissensi. Mamiskript B. Seite 2.

■$cr Icjrt lautet: 2>cr 93ogeIsberg bcftcljt ans uiclcn ®brfcrn fu um bnt 
Oberroalb (jcrumlicgcii unb mciftens auf cin Ijagii ausgcl)cn. fonft cin IjDrii 
liub bałt (bcbiirg fonbcrlid) iti SFintcrsjeit. 3>afc(bftcit (jabc uid)t gcfcbcn Artemi- 
siam, Asarum, rocnig lmb faft hcinc Carduos, hcin Cichorium, Digilalem, Quercum, 
Jacobaeam, Juniperum, Malum, Menianthes, Tanacetum, Tithymalum, Ericam, Ser- 
pillum paucum. 6cl)r t)dnfig roari)ft im Oberiualb Fagus, Doiia, Mercurialis montana, 
Myrtillus auf ()ci)beu (fo nid)ts anbercs ais trochnc glcidic uucfcnljaftc 'fMćilje im Cibcr* 
malb), Fagopyrum auf 'Jtdicrn mic aud) Limim brnuint am bcftcn fort, bic Somuicr* 
frlidit gcraljt aud) ttod) jicntlid), bic 2Bintcrfrud)t abcr nidjt allc 5 Qf)r- ®1'r Sdjnec 
ffillt bcs SBinters lici OTannsljod) unb licgt jcljr laitg unb mnudpnal bis in ^finflftcu 
Ijincin, jd)cint, baf) cr fid) laitgcr l)iilt ais bic .f)ol)c bcs Cficbiirgs mit fid) bringi.

(Die gepannten Pflanzen sind: Artemisia campcstris, Asarum europaeum, 
Distclarten, Cichorium intybus, Digitalis purpurea, Quercus, Stnecio jacobaca, 
Juniperus communis, Pirus malus, M cnyanthes irifoliata, Tanacetum vulgarc, 
Euphorbia sp., Calluna vulgaris, Thym us serpyllum , F agu s silvatica, Senecio  
Fuchsii, Mercurialis perennis, Vaccinium niyrtillus, P olygon u m  fa gopyru m  Linum  
usitatissimum.)
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Joachimsthal - Moor am Or. Lubowsee, Blick nach Osten.
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Joachimsthal - Moor am Gr. Lubowsee, I31ick nadi Westen.
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Fedde, Rep. Beih. XCI. tab XI.



Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. XII.



Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. XIII.
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2 Phoenix dactylifera L. — Keimling Vs verk>.
Links Maisstengel. Im Vordergrund die kórnige Struktur der 
Riifkstande sichtbar. phot. M. Deckart.



1. Hordeum maritimum With.
Natiirl. GróGe phot. M. Deckart.

Fedde, Rep. B
eih. XCI. iab. XV.



4. Meliłotus sulcatus Desf.; frachtender Endzweig 
3 x  vergról3ert. phot. M. Deckart.



3. Rapistrum rugosum (L ) Ali.
1/s verkleinert. phot. M. Deckart

Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. XVI.



Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. XVII.

5. Medicago rigidula (L.) Desr.
Natiirl. GróBe. phot. M. Deckart.

6. M edicago hispida Gaertn. var. denłiculata (W illd.) Bum. 
3 x  vergróBert. phot. M. Deckart.



Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. XVIII.

7. Astragalus baeticus L.
*/2 verkleinert phot. M. Deckart.

8. Cichorium pumilum Jacq 
naturl. GroBe. phot. M. Deckart.



Fedde, Rep. Beih. XC[. tab. XIX.

Acer campestre, MaBholder, im Rebgelande 
ais Trag- und Futterlaubbaum. -  Tessin, Schweiz. 

phot. Br.-].

Laubfutterbaume auf den Steilhangen zwisdien bewasserten 
Terrassen: Fraxinus oxycarpa, Celtis australis, Ceratonia siliąua, 
Populus u. a. — Asni, Hoher Atlas, Marokko. phot. Br.-J.



Fedde, Rep. Beih. XCI. tab. XX.

Behalter fiir Eidieln am Lagerplatz der Indianer im Yosemite Valley, Californien.
photo Br.-J. 1913.

Schalensteine zum Zerkleinern der Eichein,
seit dem Wegzug der Indianer von diesem Lagerplatz — etwa 1895 — aufier Gebraudn; 

Yosemite Valley, Californien. photo Br.-]. 1913.



Fedde, Rep., Beih. XCI, Tafel XXI

Fig. I. Herd, Masshiiser und Schweinestall im Safiental, Graubijnden. 
Nach einer Photographie von Derichsweiler.

Fig 2. Blacktensudi im Prattigau. Links Herd mit Blacktenchessi, dann Blackten- 
siegi mit Mass und Massgrube, meist in der Erde, mit Steinplatten ausgekleidet. 

Rechts Brunnen. Nach einer Zeichnung von M. Weber.



Fadde, Rep., Beih. XCI, Tafel XXII

Fig. 3. Blacktensiidi in Inner-Arosa; links: Blacktenbiindel, Herd, Blacktensiegi 
mit abtropfendem Mass: rechts: Masshus mit Gabel und Keule.

Nach einer Photographie von Masarey.

Fig. 4 Trocknen der Blacktenb,;ndel an einem Hause in Ormont-Dessus, Waadt. 
Nach einer Photographie von C. Schroter.



Fedde, Rep., Beih. XCI, Tafel XXIII

Fig. 5.
Schalen der Chillen-Stiele zum Rohessen ais Obstersatz im Lótschental Wallis.

Fig. 6. Abziehen der Epidermis und Ausziehen der GefafSbiindel aus dem 
Blaclctenstiel, Lotschenthal, Wallis.



Fedde, Rep., Beih. XCI, Tafel XXIV

Fig. 7. Blacktengarten, teilweiso mit Gemiise bepflanzt. Links: Blacktenbeet, 
wo die Blatter durch eine Frau gestraupft (ausgezogen) werden, links von ihr 

Blacktenbiindel Rcchts: Hcrd mit Blacktengrube.
Nach Photographien aus Churwalden.




