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Gattungen eine sehr constante ist, auch nicht zu Coleosporium gestellt

werden. Von dieser Gattung muss er auch deswegen ausgeschlossen

werden, weil die Uredosporen nicht nach dem Caeomatypus reihenweise

gebildet werden, sondern einzeln auf ihren Siielen entstehen. Wir

schlagen daher fiir denselben den neuen Gattungsnamen Ochropsora

((bxQog = bleich) vor.

Da die Sporen von Ochropsora Sorbi vor der Ueberwinterung

keimen, so muss man annehmen, dass das durch die Sporidieninfection

erzeugte Mycel perennirt, bevor es eine andere Sporenform hervorbringt.

Vermuthlich dient daher als Aecidiennahrpflanze eine Conifere.

60. H. Conwentz: Ueber einen untergegangenen Eibenhorst

im Steller Moor bei Hannover.

Eingegangen am 25. October 1895.

Die Eibe, Taaus baccata L., ist nahezu uber ganz Europa und

ostlioh daruber hinaus verbreitet, jedoch kommt sie innerhalb dieses

Gebietes jetzt fast Qberall nur sparlich vor und fehlt auf weite Strecken

hin beinahe vollig, wie beispielsweise im nordwestdeutschen Flachland.

Eine Reihe von Erscheinungen deutet darauf hin, dass die Eibe fruher

im Allgeineinen, auch in der Tiefebene, haufiger gewesen ist, und be-

sonders bringen die in Mooren auftretenden Holzreste der Art einen

sicheren Beweis dafiir bei. In den ostlichen Provinzen wurden solche

Reste schon wiederholt aufgefuuden x

), wahrend ein ahnliches Vor-

kommen aus dem nordwestlichen Flachland bisher nicht bekanut war.

Auch Samen sind erst einmal im vorigen Jahre von Herrn C \\EBER

in dem Moor bei Mosleshohe am Hunte-Emskanal westlich von Olden-

burg i. Gr. nachgewiesen. Kurzlich hatte ich Gelegenheit, den recbt

ansehnlichen Ueberrest eines untergegangenen Eibenhorstes im Steller

Moor unweit Hannover kennen zu lernen, und angesichts des Inter-

esses, welches dieser Fund in Anspruch nimmt, moge derselbe hier

kurz beschrieben werden.

Stelle liegt 6 km westlich von der Kreisstadt Burgdorf, 9 km nord-

westlich von Lehrte und 14 km nordostlich von Hannover, an der nach
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Celle und Liineburg fuhrenden alien Strasse. Im Suden and Sudosten

des Dorfes, welches nach dem zuletzt veroffentlichten Messtischblatt

166 Einwohner zahlt, erstreckt sich ein Heidemoor, welches bisher

sehr wenig entwassert und nur in trockener Jahreszeit theilweise zu-

ganglich ist; daher finden sich auf demselben noch keinerlei Anfange

von Cultur. Es gehort den Steller Bauern, welche dort Torf stechen

und ihn auch nach Hannover bringen, wo er in der Hauslichkeit be-

sonders zum Anmachen von Feuer verwendet wird. In einer Gegend

des Moores stent ein ganz reiner Sphagnumtorf an, und dieser wird

von Herrn H. KREYE in Hannover seit langer als zehn Jahren zur

fabrikmassigen Herstellung von Bodenplatten fur Insectenkasten be-

zogen, die er im Grossen in den Handel bringt. Seine Lieferanten

hatten ihm ofters erzahlt, dass unter diesem Torf zahlreiche Holzstucke

lagen, wovon sich eine Art durch grosse Festigkeit auszeichne. Herr

KREYE gab ihnen den Auftrag, ihm ein Stuck mitzubringen, und als

er dasselbe im laufenden Sommer erhielt, setzte er davon den bekannten

Geologen, Herrn Amtsrath Dr. C. STRUCKMANN daselbst, in Kenntniss.

Dieser vermuthete, schon nach Ansicht mit blossem Auge, dass jene

Holzart zu Taccm gehore, und da er dem Vorkomraen mit Recht ein

besonderes lnteresse beimass, hatte er die Giite — im Hinblick auf

meine fruhere Publication uber diesen Gegenstand — mir davon Mit-

theilung zu machen. Die mikroskopische Untersuchung der eingesandten

Probe ergab, dass es sich in der That um Eibenholz handelt. Nach
weiter eingezogenen Erkundigungen reiste ich bald darauf nach Hannover

und besuchte von dort aus, in Begleitung der Herren KREYE, Dr. RUSS
und Dr. STRUCKMANN, die Fundstelle am 13. ds. Ms.

Das Steller Moor beginnt etwa 0,75 km sudlich vom Dorf. Es

umfasst 169,9 ha und bildet einen Theil des grossen Alt-Warmbuchener

Moores, dessen Gesammtllache 971,4 ha betragt. Die Pflanzen-

decke wird gebildei aus: Calluna vulgaris Salisb., Erica Tetralix L.,

Vaccinium uliginosum L., V. Myrtillus L., V. Vitis idaea L., Andro-

meda polifolia L., Eriophorum polysfachytun L.. MoUnia coerulea Monch,

Polytrichum commune L., Sphagnum cuspidatum (Ehrh.) Russ. u. W.,

Sph. recurvum (P. B.) Russ. u. W., stellenweise Drosera rotundifolia L.,

Scleroderma verrucosum Bull. u. a. m. Hier und da stehen einzeln oder

gruppenweise niedrige Baume bezw. Straucher von Pinus silcestris L.,

Betula pubescens Ehrh. und Salix aurita L., einige Male sah ich auch

kleine Exemplare von Picea excelsa Lk., Juniperus communis L., Populus

tremula L., Pirus Aucuparia Gartn., P. communis L. etc.

Die Oertlichkeit, wo jene Holzer liegen, befindet sich mehr im

Innern des Moores, ungefahr 2 km im Sudsudosten des Dorfes, auf einer

den Bauern HEINR. HENKE und FR. KOENICKE gehorigen Fliiche von

etwa 15 ha Grosse. Hier steht unter einer schwachen Heidedecke, in

ca. 1 m Machtigkeit ein reiner Sphagnumtorf an, welcher nach einer
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von Herrn C. WAENSTORF freundlichst ausgefuhrten BestimmuDg vor-

nehmlich aus Sphagnum medium Limpr. und dann auch aus Sph. recurvum

(P. B.) Russ. u. W. zusammengesetzt wird. Das Liegende bildet eine

etwa 0,3 m starke Schicht Schilftorf, welcher, neben den Resten von

Phragmites communis Trin., auch Blatter von Vaccinium Oxycoccos L.,

V. Vitis idaea L., Andromeda polifolia L. etc. entbalt. Nach unten

geht diese Schicht iu den ehemaligen Waldboden iiber, welcher mit

sehr zahlreichen kleineren und grosseren Resten von Fichten-
1

), Eiben-,

Eichen-, Birken- und Erlenholz erfiillt ist; dazwischen fanden sich auch

ein Zapfen von Picea excelsa Lk., inehrere Blatter von Betula pubescent

Ehrh u. a. m. Die Holzer liegen meist horizontal neben- und uber-

einander, aber ausserdem stehen audi noch viele Fichten- und Eichen-

stubben, im Boden wurzelnd. Von Taxus konnte ich wohl an funfzig

solehe Exemplare beobachten, von denen einige mehr als 1 m Stamm-

umfang aufweisen. Die Stocke sind 0,5 bis 1,0 m hoch und ragen

daher stellenweise aus dem Moor etwas hervor; an anderen Stellen,

wo der Torf schon fortgestochen ist, sind sie meist stehen geblieben,

weil den Arbeitern nicht immer die Muhe lohnte, sie herauszunehrnen.

Die Fichtenstubben erreichen einen grosseren Umfang und linden sich

bisweilen auch noch in hoheren Lagen des Torfes, wenig unter Tage.

Beim Aufschlagen des Holzes fielen erhartete flache Haizstiicke von

milcbigem Aussehen heraus, welche, ahnlich den Platten und Fliesen

des Baltischen Bernsteins, aus abnormem Uolzparenchym entstanden

sind. Sowohl die Fichten- wie die Eibenstocke sind am oberen Ende

gebrochen oder verkohlt, auch in solchen Fallen, wo dasselbe noch

vom Moostorf eingedeckt wurde.

Was die Erhaltung der Holzer betrifft, so sind die Laubholzer

durchweg von parasitischen und saprophytischen Pilzen zersetzt, sowie

auch durch Insecten angegriffen. Ein Stuck Eichenholz zeigte die von

Stereum f?*ustulosum Fr. (= Thekpkora Perdix R. Hart.) bervorgerufene

charakteristische Zersetzungserscheinung, welche besonders hiiufig am

unteren Stammende alterer Baume auftiitt. Die Nadelholzer, vor-

nehuilieh Taxus, weisen eine bessere Erhaltung auf, wenn aucb hier

die Rinde des Wurzelstockes bisweilen von abgestorbenen schwarzhchen

Rhizomorpha-Strgngen durchzogen wird, die wohl Armillaria mellea

Vahl. Fl. Dan. angehoren. Im Ganzen sind dort gewiss einige hundert

Taxusholzer wahrzunehmen, darunter Stammstucke von ansehnhchen

Dimensionen, denn eins derselben, welches ich dem Konigl. Botanischeo

Museum in Berlin zukommen liess, inisst 1,40 bezw. 0,93 m Umfang,

bei 4,5 m Lange. Dem Umstande, dass diese Holzart eine grosse

1) Die von mir mikroskopisch gepriiften Stucke stellten sich immer als u

Pichte, Picea excttsaLk., heraus, jedoch ist es sehr wohl moglich, dass ander

h der Kiefer, Pinus silvestris L , anffehoren.
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Widerstandsfahigkeit besitzt, ist es wohl zuzuschreiben, dass sie an

manchen Stellen der Lagerstatte vorherrschend, an anderen fast aus-

schliesslich vorkommt, wahrend die ubrigen Hfilzer mehr oder weniger

zerstSrt sind und daher zuriicktreten. Deshalb war auch schon lange

die Aufmerksamkeit der Bauern darauf hingelenkt, und die beiden

obengenannten Eigenthumer dieser Moorantheile erzahlten mir auf Be-
fragen, dass sie wohl seit zwanzig Jahren das Eibenholz gefunden und
mit detn Torf zusammen verbrannt hatten. Sie kannten es zwar nicbt

mit Namen, wussten es aber durch seine Harte und Fiirbung sehr gut

von den anderen Sorten zu unterscheiden. Es war ihnen von jeher

aufgefallen, und ihre Wissbegierde ging so weit, dass sie schon vor

Jahren aus freien Stucken eine Probe nach Hannover gebracht hatten,

ohne aber dort eine genugende Auskunft daiiiber erhalten zu haben.

Einer der Torfarbeiter hatte dem Taxusholz eine besondere Theilnahme
zugewandt, und vor seinem Hause sah ich einige langere Stamme liegen,

die er aus dem Moor geholt hatte, wahrend andere von ihm schon zur

Herstellung von Standern, Tragern und dergleichen benutzt waren. Aucb
sonst soil diese Holzart in Stelle zu Bauzwecken mehrfach Verwendung
gefunden haben, jedoch konnte ich etwas Bestimmtes daruber nicht in

Erfahrung bringen. Die ubrigen Holzarten aus dem Torf werden nicht

verarbeitet.

Anlasslich des nicht ganz seltenen Vorkommens grosserer wohl-

erhaltener Stucke von Eibenholz wurde es sich vielleicht empfehlen,

dieselben planmassig zu gewinnen und fur gewerbliche Zwecke nutzbar
zu niachen. Ebenso wie man gewisse Braunkohlenholzer in Fournieie

schneidet, die zum Belegen von Mobeln dienen, konnte auch dieses

subfossile Taxusholz in ahnlicher Weise verwerthet werden. Seine

grosse Harte und Festigkeit. seine schone Farbe und Politurfahigkeit

machen es wohl geeignet, ebenburtig dem Mahagoni an die Seite ge-

stellt zu werden.

Unter dem Waldboden liegt ein feinkorniger grauer, darunter ein

braunlicher Sand, und in grosserer Tiefe ist mit Sicherheit Kreide zu

erwarten, denn auf der Westseite bei Warmbuchen findet sich Gault

°nd ganz nahe im Osten, bei Colshorn, wurde Mucronaten-Kreide
von Herrn StRUCKMANN nachgewiesen.

Auch an anderen Punkten des Steller Moores wird Torf gestochen,

jedoch kommt nach Aussage der Leute nirgends wieder Holz vor.

Allerdings erreicht dort der Torf eine weit grossere Machtigkeit, so dass

er gewohnlich nicht bis auf die Sohle ausgestochen werden kann. Nur
an jener vorerwahnten Stelle zieht sich von Sudwest nach Nordost. etwa

1,5 m unter der Oberflache des Moores, ein Sandrucken hin, und dieser

bat einst den Mischwald von Fichten, Eichen, Eiben, Birken u. a. m.

getragen. Wenn man erwagt, dass heute noch Hunderte von Eiben-

bolzern im Steller Moor liegen, und wenn man ferner erwagt, dass seit
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einer Reihe von Jahren solche Stiicke verbrannt und verarbeitet werden,

kann man sich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass der ehemalige

Eibenhorst von Stelle nach Zahl und Starke der Baume im nord-

deutschen Flachlande nur noch im Ziesbusch in der Tucheler Heide

seines Gleichen findet.

Die Frage nach der Ursache des Absterbens von Taxus bei Stelle

ist nicht sicher zu entscheiden. Ich habe friiher die Ansicht aus-

gesprochen, dass im Allgemeinen mehrere Factoren das Schwinden der

Art zur Folge haben konnen, wie beispielsweise Zuriickweichen des

Grundwassers, plotzliche FreistelluDg der Baume, Beschadigungen der-

selben dureh Thiere und Menschen u. dgl. m. Verletzungen der Eibe

konnen hier nicht gut in erheblichem Masse stattgefunden haben, da

die Gegend fur den Menschen damals kaum zuganglich gewesen ist,

und da weder von diesem noch von grosseren Thieren irgend welche

Spuren aufgefunden sind. Auch kalkhaltig diirfte der Boden gewesen

sein, weil Kreide ringsherum ansteht, und ebenso hat der Baum gewiss

einen hinreichend feuchten Standort gehabt, zumal sich daneben Alnus

Gartn. vorfindet. Yielmehr ist wohl anzunehmen, dass infolge

von Niveauveranderungen die Wasserflache, aus welcher jener bewaldete

Riicken ursprunglich hervorragte, denselben allmahlich iiberfluthete, und

dass die Baume insgesammt durch Versumpfung zu Grunde gingen und

spater von Torfmoos uberwuchert wurden.

Das Bestehen des Steller Eibenhorstes reicht Jahrhunderte zuruck,

wobei aber nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne Exemplare noch bis

in die Neuzeit gegrunt haben. Angesichts der grossen Lebenszahigkeit

des Baumes und seiner Fahigkeit an Stamm und Stock Adventivknospen

zu bilden, ist es sehr wohl moglich, dass selbst heute noch em kleiner

Strauch davon auf jenem Moor sein Dasein fristet. Diese Vermuthung

ist um so weniger unwahrscheinlich, als auf einem anderen Moor, das

nur etwa 50 km im Nordnordwesten von hier gelegen ist, in der That ein

paar Eiben am Leben sind.

Schon vor dreissig Jahren erwahnte BURCKHABDT 1
), damals Konigl-

Hannoverscher Forstdirector, in einem Aufsatz fiber die Eiben an der

Plesse bei GSttingen, dass auch im Tiefland der Baum wildwachsend

vorkommt. „So findet sich im Krelinger Bruch, Forstrevier Walsrode,

ein Horst Eiben in einem 90 bis lOOjahrigen, aus Kiefern und Fichten

gemischten Bestande, auf moorigem Boden, 450 Quadratfuss be-

deckend " Aber diese versteckte Mittheilung ist in botanischen

Kreisen nicht bekannt oder wenigstens nicht beachtet worden, so dass

sie bald in Vergessenheit gerieth, denn bis heute findet sich in der

einschlagigen Litteratur durchweg die Angabe, dass Taxus in der nord-

Aus dem Walde. Mittheilungen in zwanglosen HefteB-
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westdeutscben Tiefebene urwiichsig nicht vorkommt 1
). Durch einc

Zuschrift des Herrn FR. BUCHENAU vom 16. August ds. Js. erfuhr ich,

dass kurzlich im Krelinger Bruch eine alte Eibe nebst mehreren jungen

Buschen von Herrn C. WEBER beobachtet sei, und nach Auffinden des

subfossilen Vorko rumens bei Stelle lag es nahe, auch diesen Standort zu

besuchen. Daher reiste ich am 15. ds. Ms. nach Walsrode, einer

Station der von Hannover nordwarts nach . Visselhovede fiihrenden

Eiserjbahn, und wurde von dort, in Abwesenbeit des Konigl. Ober-

forsters Herrn ROTH, von einem Fortbeflissenen zu den'Eiben begleitet.

Dieselben stehen etwa 12 km sudlich vou der Oberforsterei und 5 km
ostlich vom Dorf, bezw. 4 km von der Station Riethagen, und konnen
daher am besten von dieser aus erreicht werden.

Das Krelinger Bruch ist entwixssert und leicht zuganglich. Es
gehort zum geringeren Theil (80 ha) dem Forstfiscus und zum grosseren

Theil aDgrenzenden Gemeinden, wie Kreliugen, Ettenbostel u. a. Soweitich

wahrnehmen konnte, wird die Bodendecke aus Calluna vulgaris Salisb.,

Erica Tetralix L., Vaccinium uliginosum L., Myrica Gale L. und anderen

Pflanzen zusammengesetzt, zwischen welchen einzelne Straucher von

Salix aurita L., Juniperus communis L. (4 bis 5 m hoch) und niedrige

Baume von Betula pubescens Ehrh., Pinus silirstris L., Picea excelsa

Lk. etc. auftreten. Der Forstort Krelinger Bruch (Sehutzbezirk Krelingen)

bildet einen geschlossenen Bestand von Kiefer und Fichte, daneben
auch Birke, Schwarzerle, Eberesche und vereinzelt Eiche. Hier und
da sind in den letzten Jahrzehnten auch frerade Holzarten eingepflanzt,

so finden sich in Jagen 41 einige ca. 30jahrige Larchen, in Jagen 42
emige ca. 15jahrige Weymouthskiefern und in den Jagen 36 und 39

emige etwa lOjahrige Douglastannen. Unterholz ist wenig vorhanden,

jedoch kommt bisweilen Rhamnus Frangula L., Ilex Aquifolium L. und
an einer Stelle in Jagen 37 b eine kleine Gruppe von Taxus baccata L.

vor 2
). Im Allgemeinen ist dieser Wald durch naturliche Verjungung

nervorgegangen, wobei die entstandenen Lucken spater kunstlich aus-

gefullt wurden, und daher weisen die Baume ein verschiedenartiges, bis

fiber lOOjahriges Alter auf; einzelue Exemplare werden als Samenbaume
Qbergehalten.

In dankenswerther Weise giebt sich die Forstverwaltung besondere

Muhe die Eiben zu erhalten. Nach brieflicher Mittheilung des Herrn

ROTH wurden sie schon einmal von seinem im December 1889 ver-

storbenen Amtsvorganger freigehauen, urn sie allmahlich an das Licht

zi gewohnen, und er selbst liess im Winter 1891/92 einen weiteren

1) Buchenau, Franz. Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. Leipzig 1894.

S. 38.

2) Beilaufig sei bemerkt, dasa Ueberreste dieser Art auch in diluvialen Schichten

jener Gegend vorkommen, wie aus einer brieflichen Mittheilung Weber's vom
W

" Marz •* an das Neue Jahrbuch fiir Mineralogie hervorgeht.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



408 H.

Kranz Kiefern und Fichten um sie herum fortnehmen. Dann kam zwei

Winter spater der Schlag so weit, dass die Eiben von der einen Seite

frei wurden, und im letzten Jahre mussten sie nun gauz freigestellt

werden. Die Gruppe, welche wahr?cheinlich mit der von BUKCKHARDT
erwahnten identisch ist, besteht aus einem Baum und vier Strauchern.

A. a. O. heisst es: „der aus dem Eibengebusch hervortretende starkste

Stamm (vermuthlieh der. Mutterstamm, der Absenker bildete) halt nur

4 Zoli Durehrnesser und 14 Fuss Hone", wogegen derselbe jetzt etwa

8 to hoch ist und am Grunde 1 to und in 1 m Hohe 0,76 to Unifang

aufweist. Demnacb wurde dieses Exemplar nicht gerade langsam ge-

wachsen seiu. Seine Krone beginnt in etwa 2,5 to Hohe und zeigt

ringsum eine gleichmassige Ausbildung, jedoch ist sie ziemlich licht

und auch sonst nicht von freudigem Aussehen. An mebreren Stellen

fangen die Nadeln an zu krankeln, and ihre Spitzen und Rander farben

sich gelb bezw. rothlich. Daher muss man befurchten, dass sich der

Baum, trotz des vorsichtigen Verfahrens bei der Freistelluog, nicht an

die voile Belicbtung gewohuen kann und allmahlich eingehen wird;

vielleicht zeigen die Aussebliige am unteren Stamm mehr Widerstands-

fahigkeit. In einer Entfernung von % bis 4 m stehen die 4 bis 5 m

hohen Straucher, welche sich im Allgemeinen besser gehalten haben

und wohl auch weiter fortkommen werden. Ob sie ubrigens in der

von BUKCKHARDT vermutheten Weise entstanden sind, lasst sich jetzt

nicht mehr entscheiden; allerdings fiudet Senkerbildung thatsachlich bei

Taxus baccata L. statt, jedoch habe icb es bisher nur bei iilteren Exeni-

plaren im Park gesehen. BUKCKHARDT konnte damals keine Bluthen

wahrnehmen, und ihm blieb daher das Geschlecht der Eiben unbekannt;

hingegen tragen jetzt sowohl der Baum als auch zwei der Straucher

einige Friichte, wir haben also weibliche Exeinplare vor uns. Unter

der Gruppe bemerkte ich viele Samlinge, so dass in den letzten Jabren

wohl eine reichere Fruclitbildung stattgefunden haben durfie; vielleicht

gelingt es der Forstverwaltung, diese jungen Pilanzchen am Leben zn

erlialten und gross zu ziehen. Die umgebende Bodendecke besteht aus:

Calluna vulgaris Salk>b.. Wiccinium Myrtillus L., V. Vidis idaea L-,

Oralis Acetosella L., Ranunculus reptans L., Hydrocotyle vulgam L.,

Aspidium spinulosum Sw., Asplenium Filix femina Bernh., Pteris atp*

Una L. (in mehr als mannshohen Exemplaren), Eedera Helix L., Loni-

cera Periclymenum L., Rubus suberectus Ands. u. a. m.

Aus obigen Mittheilungen ergiebt sich, dass fruher auch der sud-

westliche Theil der Liineburger Heide bewaldet gewesen ist, und dass

bei Stelle unter dem schutzenden Dach von Fichten, Eichen uD(*

anderen Baumarten ein Eibenhorst bestanden hat, welcher von den jetzt

grossteu dieser Art in Deutschland kaum ubertroffen wird. Die Unter-
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suchung jenes Vorkommens konnte zur Zeit nicht abgeschlossen werden,

und es ist zu wiinschen, dass sie spater, vielleicht unter giinstigeren

AufschliisseD, von anderer, naherer Seite fortgefiihrt und beendet werden

mochte. Durch diese Zeilen sollte zunachst die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise auf jenen Fund hingelenkt und dazu angeregt werden, auch an

anderen Orten der norddeutschen Tiefebene, wo nicht selten Holzer in

tieferen Lagen des Torfes gefunden werden, auf Taxus zu achten. In

BECKMANN'S Chronik wird die Eibe in dern Dromling, Luneburgischen

Antheils, erwahnt 1
). „Die Baume stehen in einem Horst, den man den

Teizenhorst nennt, von Teiz, Taxus'\ und BUCHENAU (a, a. O.) n.eint,

dass auch manche Ortsbezeichnungen im nordwestlichen Deutschland

auf fruheres Vorhandensein der Baumart hindeuten. Daher ist nicht

daran zu zweifelu, dass in Zukunft noch mehr derartige subfossile

Funde werden gemacht werden. Das Vorkommen des ehemaligen

Eibenhorstes unweit der Stadt Hannover zeigt, wie selbst in der Nahe

grosserer Culturstatten solche Funde lange unbeachtet bleiben konnen,

bis eininal Interesse fur den Gegenstand geweckt wird.

Daneben verdient hervorgehoben zu werden, dass dort auch die

Fiehte, Picea excelsa Lk., mit der Eibe zusammen, urwiichsig vor-

gekommen ist.

Des Weiteren ist oben berichtet, dass an einer andern Stelle des

Gebietes, im Krelinger Bruch, sich die Eibe auch noch in einigen

Exemplaren am Leben erbalten hat, und man darf wohl verrauthen,

dass dieser Standort nicht der einzige im nordwestdeutschen Flachlande

bleiben wird. Wegen der raumlichen Ausdehnung der Moore, die

Qberdies theilweise noch wenig oder auch garnicht entwiissert sind,

bieten sich der genauen Erforschung ihrer Pflanzenwelt Schwierigkeiten

dar. Aber bei der jetzt irnrner weiter fortschreitenden Meliorirung

werden auch dem Botaoiker die Wege gtebnet, und so komint er viel-

leicht in die Lage, spater noch auf anderen Mooren lebende Zeugen

der ehemals weiteren Verbreitung dieser schwindenden Baumart auf-

zufinden.

Westpreussisches Provinzial-Museum in Danzig, 21. October 1895.
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