
54 Aug. Schulz:

10. ContinuirliclieReihen von Zwischenstufen sind niclit

immer sichere Anhaltspuiikte fiir die Beurtheilung der

phylogenetischen Yerwandtschaft, da durch die transgressive

Yariabilitat ahnliche Reiheii entstehen konneii. In Zwe ifelfall en

hat einerseits die statistische Untersucliung und anderer-

seits die Ermittelung der Erbzahlen einzutreten.

8. Aug. Schuiz: Ueber die Entwicklungsgeschichte der

gegenwartigen phanerogamen Flora und Pfianzendecke

Mitteldeutschlands.

Eingegangen am 17. Februar 1902.

Ini Jahrgange 1900^) der Sitzungsberichte imd Abhandlmigen der

natiirwisseiischaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden^) hat O. DeUDE
eine Abhaudlung iiber „Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der

hercynisehen Iliigelformationen und der montanen Felsflora" ver-

offentlicht. Drude hat in dieser nicht nur seine Ansichten uber den

Gang der Kiitwickliing der Flora des von ihm als „hercynischer

Florenbe/.irk" bczcii hiieteii Gebietes"; im Allgeineineii, und besonders

iiber die i:iii\v;iii(l<'nmg eines Theiles von deujenigen Arten dieser

Flora. <l('rt'ii liKlividinMi die genannten Formationen bilden, dargelegt,

sondern audi ;ui ciiiigeii der von niir iiber diese Fragen aus-

gesproehoneii Aiisi(diten Kritik geiibt. Letzterer Umstand veranlasst

mich, auf Drude's Abhandlimg einzugelieu, zutnal da man sich auf

Grund dieser eiue falsche Vorstellung von meinen Ansichten machen

kann und thatsachlich geraacht hat. Bevor ich jedoch auf DRUDE's

Ansichten und seine Kritik der meinigen eingehe, werde ich eine

kurze Darstellung meiner Ansichten iiber die Entwickelung der

gegenwartigen phanerogamen Flora und Pfianzendecke Mitteldeutsch-

lands*) geben").

I) 1901 erschienen.

2 Abliandlun^'en, S 70—84.

;5) Betroffs (lessen Begrenzung vergl. Drude, Resultate der floristischen Reisen

ill Sachsen und Thiiringen, a. a. 0., Jahrg. 18;i8 (1899), Abh. S. 82—94 (83—84).

4) Als Mitteldeutschland bezeichne ich das Wesergebiet und den deutschen

Antheil am Elbegebiete sudlich von derLinie: Minden—Burg— Berlin. Es entspricht

dieses Gebiet fast voUstandig dem .hercynisehen Florenbezirke" Drude's (vergl. Aum.3).

5) Ausfiihrliche Darstellungen meiner Ansichten finden sich in meinen neueren

Abhandlungen : ^Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pfianzendecke des
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Entwicklung der phanerogamen Flora uud Pflanzendecko Mitteldeutschlands. 5^^

Bei Beg-inn der letzten kalten Periode^), in deren Verlaufe das

Tiordische Inlandeis vielleicht^) nicht, wie in den friiheren kalten

Perioden, iiber die Nordgrenze Mitteldeutschlands vordrang*), lebten

in Mitteldeutschland wahrscheinlich nur sehr wenige an ein dem in

holieren G-egenden der Alpen oder dem ini hoheren Norden Europas und
in den benachbarten Gegenden Amerikas jetzt herrschenden ahnliches

Klima angepasste Phanerogamen. Die meisten von denjenigen an ein

solches Klima angepassten Formen oder Individuengruppenreihen*)

von Formen mit weiterer klimatischer Anpassung, welche am Schlusse

der vorletzten kalten Periode in Mitteldeutschland lebten, waren hier

sicher wahrend des dieser Periode folgenden Zeitabschnittes, in welchem
sich in Mitteleuropa der sogenannte jiingere Loss ablagerte und die

niederen Gegenden unseres Gebietes in klimatischer Hinsicht den

Steppengegenden des ostlichen europaischen Russlands und des west-

lichen Sibiriens ahnlich waren oder vollstandig glichen"), wieder aus-

gestorben. Die liberlebenden von ihnen hatten wahrend dieses Zeit- i

Saalobezirkes" (1898), „Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzcndecke

Mitteleuropas nordlich der Alpen" (Porschungen zur deutschen Landes- und Volks-

kiuidc, herausgcg. von A. Kirchhoff, 11. Bd., 5. Heft, 1899), ,Ueber die Entwick-

lungsgeschiclite der gegemvartigen phanerogamen Flora und Pllanzendecke der

skandinavischen Halbinsel und der benachbarten schwedischen und norwegischen

Inseln" (Abhandl. der naturf. Gesellseh. zu Halle, 22. Bd., 1901: Sonderausgabe

Stuttgart 1900), „Dic Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa

nordlich der Alpen" (Forschungea u. s. w., IB. Bd., 4. Heft, 1901, hier vorzuglich

S. 31l-;U7 [43-49]).

1) Es ist dies die Periode der sogenannten Wurm-Vergletscherung der Alpen;

vergl. Pkn-ck und Brucknek, Die Alpen im Eiszeitalter, 1. Heft, 1901, S. 110. Sie

ist im Folgenden gouohnlich einfach als kalte Periode bezeichnet.

•2) Etwas Bestiinmtes lasst sich hieriibcr nicht anssagen, da die Grundmoranen

der beidcn letzten Vereisungen Norddeutschlands noch nicht genugend geschieden

3) In der vorletzten kalten Periode drang das Eis ostlich vom Harze mindestcns

bis zur Gegend von Halle vor.

4) lietrcffs dieser Begriffe vergleicho vorzuglich Entwicklunpsgeschichte der

phanerogamen Pflanzcndecke Mitteleuropas, S. 233 [5], und Entwicklungsgeschichte

der Flora und Pflanzcndecke Skandinaviens, S. 203—204 [147—148].

5) Die zahlrcichen Reste von gegenwartig fiir diese Steppengegenden charak-

teristischen Thiercn, welche in Mitteldeutschland, und zwar vorzughch nordlich und

nordostlich vom Harze gefunden wurden, stammen wahrscheinlich zum grosstcn

Theil aus diescm Zeitabschnittc. Reste von Alactnga jaculus Pall., eines der am

meisten fur diese Stcppen charakteristischen Thiere, wurden sogar noch in der neuen

Baumanns-Hiihle bei Riibeland im Harze gefunden. Es darf aus dicsem Funde

jedoch wohl nicht mit Bestimmthcit geschlossen werden, dass diese Art damals in

unmittelbarcr Nahe der Hohle gelebt hat, dass also noch mindestens ein Theil des

Unterharzes cinen Steppcncharakter besessen hat; denn das Thier kann sehr wohl

durch grosse Raubvogel aus dem nicht welt entfernten Vorlande, in welchem es

damals nachweislich schon bei Quedlinburg lebte, nach dor Hohle verschleppt

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



kllnlltl^clHn \npissun_, dfahrtn In (Ur Z\M^chen7(.it 7^^Jschen

Vii-_,in^( (lievei Stt])ptii/tit imd dem Beginno dc r let/ten

1 P(ii( 1( wiuii «:iit\N(d<r gir kmu ocUr doth iiur schr wenigt

.11 im 1 Iiili\i!iniuiu])i>. tiHiluii imr (1(1 lu/cichntten kliiiii-

III I mil /^^ u xn diisclitnihch aus-

h h ( , II 1(11, (in^t\\ mdert

In I L 1 s„\ i.liwuii.ii ui^ ^[lrr. ll.urMliliiid nil \(iliufe dti

d II Ik
I

111' r li 1 I'di.l. \sn(ii xvolil mil iiO( li v hi ^^(llut')

\ 11 (li.Mii voihinKn /ii li.Mi /,ir nmi ^Ml^.(ll( ihIm h d( i

^u.s.tt Iheil dti Ohdlluli. Mirrd.iditMlilinls ^^u uk h d( .

ubii.tii Mitnhuiopis s(jxN,ir (^ ubulimir (i^tni vmi xMJdtrci

so diss 111 d,s JKirstlKiid Klitin nutpissr* s( li iir( iilli. li. ii.h (a

Kdipatcn, deien Gletxli i iiuhr \m di p nui ii d. i V]p( n iii^ d. in

(jicbii^o hin iiistriten und nil \ oi 1 in 1( /ii ( iik i lis(|((k( \( is( lini(il/( n

moh ddii R.ndc dfs nordisduii 1 ists sonm« m .uii,( k( hiUi liichtun^

^^ HI 1(111 iiiid M(li 111 Mitttlddit^thland sclu wdt uis1,h itdi koiintui

111 Mitr 11 iird.hiul bc.tiiul (Ui \\ild d imaK NMhi.cheiiilich

\ i/iuhdi Ills Ki t 1 {Pinus v/us/y?s 1 uiid iioidisclid BirU
(/ 'ih jN^ , Mull ^\,lll, b jd< nil Nnliiit. dd I'di.dt iiiid

- h iiHidi \ >llsrnidu >H w iidi 111 Mittcl-

idobtdi iind ^ll(l^^(.stdl btsdiimkr \h suh

i(r kalteii Periodo dis Klinii wicdei bessortc

\vohl huipUadihch Ivufd uiid Bukt lus

iuddinnddt Vusbidtiin^ dd lidih (ilddi-

aus (loii Alpon t iri<rowan(l( rt Dio

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



Entwicklung: der plianerogamen Flora und Pflanzcndeckc Mitt^ldoutschlands. 57

uud zwar in Begleitung zahlreicher damals in Mitteldeutscliland iiiclit

vorkoiiimender Phanerogamen^), in Mitteldeutscliland ein. Wohl erst,

nachdem der Fichtenwald und die Gebiete der ahnlich wie die Fichte

an das Klima angepassten Gewachse in Mitteldeutscliland eine be-

deutende Ausdehnung gewonnen hatteu, wamlertcji Taiuie nnd liuclio

in Mitteldeutscliland ein. Die Einwanderun;;' .Irs /.iihr/.r -ciiimntfn

Baumes erfolgte vorziiglich von Siidwesten lur. Mir ihin waii.l.'rt.'H

zahlreiche andere bis dahin Mittoldoutschland tVcindc Arti'ii sowic

neue, dem lierrschenden Klima anii«'i)assri' I'drincii (xlcr wcni-srriKs

Individuengruppenreihen von sclion in dicscin vorkdiiinicndcii Arton

in Mitteldeutscliland ein^). Wie vovher <li.' Kirhr.^ die KictVr uii.l

Birke, Larclie und Arve von dem grossteii Tlirilf dci- vdii iliiu'n

bedeckten Flache verdriingt hattc, so wurde Jcrzt die l-'ichrt' von dor

Buelie verdrangt, welche allmahlich in den iii.dcicii (i. -end. mi anf

den fiir sic geeignoten Boden der lierrschend.- \\'aldbauni wnrde.

Mit 15ouinn drr Ansl.reitung des Waldes in Mitteldeutscliland

begann.Mi hwv nurh dio Vrrkleinerung der Gebiete und die voll-

>n anuvhuHMidoii -^ Kinwaiid.Mvrn liin>iclitli,-li dor klhnaris.dien Be-

•f.iissr gl.dcli (.d.T ahidi.di -(«w.>rd(Mi und In.rte si(di daiin gleich-

WahrsrludnrKd, ^^^v s,-ir dmi lluli.iuinkr.- dor kalten Periode

/.u di..MMu Zrirpnnkro in Kuinpa onu- /ionilirh gloichmassige Ab-
1111.

• dor Ni.Mh^rscldago und Ziinalnue dor So.iunerwarme erfolgt,

it<' Ziinahnie der Niederschlage. Das nordiscdso His und die

si(di wiodor. Die Znnahnie der Xie<!orsclilage und des Umfanges

J) Km pross.T Theil von di.vsen hattf sicli zweifollos schon wahrend der ersten

Halfto der kalten Periode in Mitteldeutscliland anfjcsiedclt, war aher wahrend des

Hohepunktes der Periode aus diesem wieder verschwunden Von anderen dic-er

Arten lebten an kiilteres Klima angcpasste Formen oder Individuengruppenreihen in

Mitteldeutschland. Diese passten sich damals zum Theil an das veranderte Klima
an und "wurden dadnrch den einwandernden Formen oder Individuengruppen hin-

sichtlich ihrer kliinatischen Bedurfnisse ahnlich oder gleich.

2) Von vielen dieser Arten gilt das oben, Anm. 1, gesagte.

3) Vergl. Anm. ].
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der dauemden Eismassen hatte zur Folge, dass wahrond des Hohe-

punktes dieses Zeitabschiiittes^) das Somrnerklima Mitteldeutschlands

zweifellos iiicht nur viel feuchter, sonderii audi wesentlich kuhler

als in der Jetztzeit war. Das Winterklima war dainals allerdings

wohl utMiijiss'mtcr als in der Jetztzeit. Darauf begann eine erneute

Aliiialiiii.' 'Icr Mrdcisclilage, wahrend die AVarme schneller als bisher

ziinahiii. Das Kliiua Mitteldeutschlands, welches wahrscheinlich

\v;ilii«'iul (Ics ll.ilicpmiktes des Zeitabschnittes der Ancylussenkung

<lrni hnitiuvu Kliiiia .I.t Kiistongegenden und luseln des nordlichen

Srliorrlands ninilicli war. darauf iingefahr demjenigen des westlicheii

Irlands uiid da.m doin des iiordwestlichen Frankreichs gUch, nahm

alliiuililich <lt'n Oharakter des heute in den mittleren Rhonegegenden

Jit'rrschcndcn Klimas an oder wurde vielleicht sogar deni heutigen

Klinia dor unteren Rhonegogenden ahnlich. Dms Klima verharrte

\valirs( licinlirh recht lange in diesem Zustande, dann nahm es den

Oiiarakror des li.Mitiuon Klimas des mittleren Ungarns, darauf den

de.sj(Miiuvii ,\rs >iid\vosrlichen und endlich vielleicht sogar den des-

jenigeii d^'s Mido.-rlichcn europaischen Russlands an Wahrend dieser

letzten Zeital)schiiittt' war der Wald von woiten Strichen Mittel-

deutschlands, welche einen Ste])i)t'iuliaiaktri- l)rsassen, voUstandig

Oder fast vollstiindig verschwimdcu. DjuiimU waren audi die

den Fro>r und K.-vn /.rrsr..rr und dundi dm Wind abgotrageii.

Darauf wiirdr da> Klima wi.-drr uuhU'v. Ks nia.ditf dabd in uni-

g^ekehrtor Krih.-iifolu,' wuhl <li,.s,dl).Mi Wan.lluugen durcli wie in der

sen dem Absdinirr.. drr Anrylussonkung verflossenen Zeit, jedoch

wahrscheinlich w.-smrlif h s( hn.dler als in dieser. Auch nahm es

zum Schlusse nirhr wicd.^r dtMi Oharakter an, welohen es wahrend

des Hrdiopnnkfrs .h-s Zdtabsdiuittes d,M- Ancvlussciikuu- bosossen

hatfr. sundrni Avurd<' w(dd nur don. -.-vuNNairiu' ini niitrl'.Trn Irlan<l

cinoiii Susswasserspo, dein Ancjlnssee der skandinavischen Geologou, geworden war,

ihre sinkenden Uferlander weit ubcrschritt und wahrscheinlich eine Zeit lang mit

der Nordsce in Verbindung trat, so dass aus dieser Salzwasser in sie cinstromcu

konntc, als Zeitabschnitt der Ancylussenkung bezcichnen.
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Entwicklung der phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands. 59

herrschenden Klima ahnlich^). Das nordische Eis und die Gletscher

der Alpen, welche sich wahrend des Hohepunktes des trockensten

Absclmittes der ersten lieissen Periode sehr verkleinert hatten, er-

reichten in Folge desseii nicht entfernt den Umfang, welchen sie

wahrend des Zeitabschnittes der Ancylussenkimg besessen hatten.

Gleichzeitig mit dem Klima anderte sich in dem Zeitraume

zwischen dem Hohepunkte des Abschnittes der Ancylussenkung und

dem des auf die erste heisse Periode folgenden kiihlen Zeitabsclinittes

auch der Umfang des festen Landes ini westlichen Europa fort-

dauernd. Zunachst vergrosserte er sich^). Wohl schon zu der Zeit,

als in Mitteldeutschland ein fast oder sogar vollkommen mediterranes

Klima herrschte, waren die Westkiisten Frankreichs und der britischen

Insein weit nach Westen verschoben und ein grosser Theil der Ober-

flache der Becken der Meere zwischen Grossbritannien und Irland,

des englischen Kanals sowie der Nordsee wasserfrei. Die Hebung
des europaischen Westens schritt darauf noch weiter fort; wahrend

des Hohepunktes des trockensten Abschnittes dor Periode waren die

britischen Insein nach Nordon, die Fiiroer. Island und Gronland

wahrscheinlich bedeutend vorirrossert iind dadurcli oiiiandor solir

genahert. Wohl schon laiiLicro Zcir vih-Iut war <las 0>rstM'ln"ckiMi

mit Ausnahme seiner tiefstm Muldcii wasserfrei uewdnlcn. llieraiif

erfolgte wieder eine Al)nalnn.^ d.'s linfaims .Irs f.vsten Laiides.

Frankreid. sowio die hritis.dieii und die nurdischeii Inseli. verkleinerten

ausge/eicimeten Z.'italiselmirres weiii-sfeiis die l.ririscd.en Insein einen

unbedeutendoreii riiifanu- als u-e-eiiwiirriL:- l)e>,is>eii. Die Seen im

Ostseebecken vereiiiiureii si(di anfiiii-iit'H /u eiiiem i:re-sen SiisswasscM--

see. Dieser trat daiiii mit der Nordsee in Nerhinduni;-. naehdeni sich

deren Becken ini nordlichen Theile von Neiieni tuit Salzwasser gefiillt

hatte, und wurde dadurch wieder zu eineni Meere. Dieses :\leer, das

1) Den Zeitabschnitt void Ausgange des Absclmittes der Ancylussenkung bis

zu demjenigen Zeitpunkte, an welchem sich das Klima Mittelcuropas wieder am
meisten dem jetzt hier herrschenden genahert hatte, bezeichne ich als die erste

heisse Periode.

2) Die Hebung Westeuropas war wohl die Ursache, dass das Klima des nord-

licheren Europas im Verlaufe dieser Periode einen so extrem continentalcii

Charakter annahm. Diese Klimaanderung hatte nun ihrerseits zur Folge, dass di.>

westeuropaischen Meere, deren Umfang sich schon durch die Hebung ihrer Kiisten-

lander bedeutend verkleinert hatte, vorzuglich die Ostsee, welche sich hierdurch vicl

weniger verkleinert hatte als die weiter westlich gelegenen Meere, noch weiter aus-

trockneten. Umgekehrt trug die Senkung des westlichen Europas wahrend der ersten

kiihlen Periode viel zu dem insularen Charakter des damaligen Klimas des nord-

licheren Europas bei.
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Litorinameer der skaiidinavischen Geologeii, uberschritt seine siiikeii-

(leii Kustenlander recht bedeutend.

Mit der seit dem Zeitabschnitte der Aiisbreitung der Buche in

der angedeuteten Weise fortschreitenden Aenderung des Klimas

Mitteldeutschlands war eine fortgesetzte Aenderung der Flora und

Pfiaiizendeeke dieses Landes verbunden. Diejenigen von den Ein-

wanderern des kaltesten Abschnittes der kalten Periode, welche sich

in ihrer ursprunglichen klimatischen Anpassung erhalten batten, batten

wabrend des Zeitabsebnittes der Ancylussenkmig sehr zu leiden.

Damals verscbwanden wobl die meisten von ihnen vollstandig aus

Mitteldeutschland und die Gebiete der iiberlebenden wurden sehr

vorkleinert. Von den letztereu starben in der Folgezeit bis zum

Scbhisse des trockensten Abschnittes der ersten beissen Periode noch

nianche aus. Bei manchen anderen erfuhren, zum Theil vielleicht

scbon wahrend des Zeitabsebnittes der Ancylussenkung, vorziiglich

aber erst spater, hauptsachlich wahrend des trockensten Absciinittes

der beissen Periode, die mitteldeutschen Individuengruppen samnitlich

oder wenigstens tbeilweise eine mehr oder weniger weitgebende

Aenderung ihrer klimatischen Anpassung. Sie wurden in letzterer

llinjsicht den Einwanderern desjenigen Zeitabsebnittes oder derjenigen

Zeitabschnitte, in welchem oder in welchen die Neuanpassung an das

Klinia stattfand, mehr oder weniger ahnlich oder sogar vollstan<lig

gleich. Diese neii aiigepussten Individuengruppen breiteten sich niit

jenen Einwanderern zusiiiiimcii in Mittekleutschland aus und thoilten

deren spatere Schicksnlc Xicht so bedeutend als die Einwanderer

des kaltesten Abschnitr.-s d.-i- kalten Periode liatten wahrend des

Zeitabsebnittes der Ancylussenkung die Eiiuvniuh'rt'r der wiirnieren

Abschnitte der kalten Periode, sowie diejciiigm I'Jnwaiidcrer des

kaltesten Abschnittes, welche sich spater deren kliuiariscli<' Anpassung

erworben batten, zu leiden. Ihnen wurde Yorzuglieh der trockenste

Abschnitt der beissen Periode verbangnissvoll. Damals starben viele

von ihnen aus, und die Gebiete der anderen wurden sehr verkleinert.

Manche der letzteren passten sich an das damalige Klima vollkommeu

an und breiteten sich dann mehr oder weniger weit aus. Andere

Individuengruppen einzelner von diesen sowie solche mancher anderer

von diesen Einwanderern batten sich scbon wahrend der vorher-

gehenden Zeitabschnitte eine neue klimatische Anpassung erworben

und darauf ausgebreitet. Der trockenste Abschnitt der beissen Periode

war nicht nur fur die Einwanderer der spateren Abschnitte der kaltiii

Periode, sondern auch fiir diejenigen des Zeitabsebnittes der Ancylus-

senkung, sowie diejenigen der friiheren Einwanderer, welche deren

Charakter angenommen batten, sehr verderblich. Sie verscbwanden

wahrscheinlich fast sammtlich aus Mitteldeutschland. Auch die Ein-

wanderer der ersten Abschnitte der beissen Periode bis zum Beginne
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Entwicklung der phancrogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands. 6

1

destrockensten Abschnittes^), welche meist aus dem Westen, vorziiglich

aiis dem Sudwesten"), gekommen waren, hatten wahrend dieses Zeit-

abschnittes sehr zu leideii. Ohne Zweifel verschwand damals ein

sehr bedeutender Theil von ihnen vollstandig aus Mitteldeutschland.

Damals wanderteii in dieses zahlreiche an extrem continentales

Klima angepasste Formen und Individuengruppenreiheu von Formen
niit weiterer klimatischer Anpassung ein. Die Hauptmasse der Ein-

wanderer kam aus Ungarn und dem siidlichen Russland^). Nach
dem Hohepunkte des Absclmittes, wahrend seines letzten Theiles, als

das Klima wieder milder wurde und sicli viele der Einwanderer der

kalten Periode, welche sich im Yerlaufe des trockensten Abschnittes

in Mitteldeutschland eine neue klimatische Anpassung erworben

hatten, in diesem ausbreiteten*), wanderten in dieses auch mauche
Formen aus Osten und Kordosten ein®). Ein Theil von diesen ge-

langto nur noch bis in die ostlichen Gegenden Mitteldeutschlands.

Mauche von diesen Einwanderern hatten sich im Osten erst im Ver-

luut'e (ks trockensten Abschnittes an hohere Soramerwarme angepasst*).

Im'i (lei-, wie vorhin gesagt wurde, wahrscheinlich recht schnellen

1) Als Beginii des trockeusten Al)schnittes bezeichne ich den Zeitpunkt, an

welchem das Klima Mitteldeutschlands den Charakter des gegenwiirtig im centralen

Ungarn herrschenden Klinias angenommen hatte.

2) Die reichste llimvandorung hatte wohl wahrend des wahrscheinlich recht

langen Zeitraunu's stattf^erunden, wahrend welches in Mitteldeutschland ein fast

Oder gaiiz nic.iitciTitius Klima herrschte, da sich damals der Wald in Mittel-

deutschhuiil uiid wciirr im Siidwesten bis zum Rhonegebiete so bedeutend lichtete,

dass auch scliattenilieliendo oder nur massigen Schatten vi'rtragende Gewachse

schrittweise und in kleinen Sprungen nach Mitteldeutschland vordringen konnten

Vide von diesen wareu wahrscheilich noch melu- oder weniger weit fiber Mittel-

deutschland hinans nach Osten gelangt.

3) Die Ausbreitungsbedingungen waren damals so giinstig, dass schrittwcise und in

kleinen Spriingen wandernde Formen aus Ungarn und Sudrussland durch Deutschland

hindurch bis nach Skandinavien und den britischen Inseln gelangten. Die letzteren

wurden aber wohl hauptsachlich von Siiden besiedelt; nicht wenige dieser sudlichen

Einwanderer draugen von den britischen Inseln durch das trockene Becken der

Nordsee nach Skandinavien vor. Die letzteren Wanderungen fanden wohl meist

vor dem trockensten Abschnitte der heissen Periode oder in dessen Beginne statt.

4) Zu diesen gehort auch die Fichte. Diese breitete sich damals auch im

Osten aus und wanderte an verschiedenen Stellen durch das Ostseebecken nach

Skandinavien.

5) Zu diesen gehort wohl auch eine an continentales Klima angepasste Form

der Kiefer. Die Kicfer hatte sich wahrscheinlich auch in Mitteldeutschland, wo sie

l)eroits wahrend der kalten Periode lebte, an hohere Sommerwarme angepasst.

6) Nicht wenige der Einwanderer der heissen Periode gehorten zu Arten,

welche auch schon vor Beginn dieser Periode, und zwar in anderer klimatischer

Anpassung, in Mitteldeutschland eingewandert waren. Bei manchen von diesen

starben die bisherigen Individueugruppenreihen aus wahrend sich die neuen an-

siedelten. Bei anderen wurde wenigstens das Gebiet der bisherigen Individueu-

gruppenreihen sehr verkleinert wahrend sich die neuen ausbreiteten.
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Riickkehr des Klimas zu eineni demjenigeii des Kliinas des Zeit-

abschDittes der Ancylussenkung ahnlicheu Zustande hatteii zuerst die

Einwanderer des trockensten Abschnittes der lieissen Periode sowie

diejenigen friiheren Einwanderer, welche nach ihrer Einwanderung

deren Charakter angenommen batten, zu leiden. Schon wahrend des

wahrscbeinlich nur kurzen Abschnittes, wahrend welches Mittel-

deutschland wieder warme Sommer und milde Winter besass, starben

manche von diosen aus. Sehr ungiinstig wurden die Verhaltnisse

fiir sie aber wahrend des feuchtesten Zeitabschnittes, wahrend welches

der grosste Theil Mitteldeutschlands mit Wald bedeckt war. Wahrend

des Hohepunktes dieses Zeitabschnittes war wahrscbeinlich die Mehr-

zahl von ihnen aus Mitteldeutschland verschwunden und die Gebiete

der uberlebenden waren sehr verkleinert. Am reichsten an diesen

Elementen war damals der mittlere Theil Mitteldeutschlands, vor-

ziiglich der zwischen der Hainleite und Finne im Siiden und der

Ohre im ISTorden gelegene Landstrich. Aehnlich reiche Gegenden

waren ausserhalb Mitteldeutschlands in Mitteleuropa nur wenige vor-

handen, so das siidliche Mahren und der angrenzende Theil Nieder-

osterreichs, der mittlere Theil des nordlichen Bohmens sowie der

nordliche Theil der oberrheinischen Tiefebene nebst den angrenzenden

Hiigelgegenden. Wahrend des warmen Zeitabschnittes, welcher dem

trockensten Abschnitte der ersten heissen Periode folgte, stiegen die

damals noch in Mitteldeutschland lebenden von den Einwanderern

des Zeitabschnittes, wahrend welches in Mitteldeutschland ein medi-

terranes oder fast mediterranes Klinia herrschte^), und von denjenigeu

friiheren Einwanderern, welche sich an das Klima dieses Zeit-

abschnittes angepasst batten, aus den hoheren Gegenden, in w^elchen

sie sich, und zwar die meisten wohl ausschliesslich, erhalten hatten,

wieder in niedere Gegenden hinab und breiteten sich in diesen mehr

oder weniger weit aus. Damals wanderten wahrscbeinlich dem herr-

schenden Klima angepasste Formen und Individuengruppenreihen,

und zwar zum Theil vielleicht von Arten, welche bisher nicht in

Mitteldeutschland lebten, und dieses ein. Wahrend des feuchtesten

Zeitabschnittes hatten diese Gewachse in Mitteldeutschland fast

eben so sehr zu leiden als die Einwanderer des trockensten Zeit-

abschnittes. Auch sie blieben in Mitteldeutschland vorziiglich im

mittleren Theile, und zwar vielfach an denselben Oertlichkeiten wie

die Einwanderer des trockensten Zeitabschnittes, erhalten.

Nachdem das Klima wahrscbeinlich nur recht kurze Zeit seinen

extrem insularen Zustand bewahrt hatte, begann eine ahnliche

1) Die Einwanderer der friiheren Abschnitte der heissen Periode waren

wahrscheinlich fast saramtlich wahrend des trockensten Abschnittes zu Grunde

gegangen.
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Wandlung desselbea wie nach dem Hohepunkte des Abschnittes

der Ancylussenkung*). Es nahm aber im Yerlaufe derselben nicht

wieder einen so extrem continentalen Charakter an wie wahrend der

ersten heissen Periode und wurde darauf auch nicht wieder so aus-

gesprochen insular wie wahrend der ersten kiihlen Periode^). Wahrend
des Hohepunktes des trockensten Abschnittes der zweiten heissen

Periode trugen aber dennoch weite Striche Mitteldeutschlands gar

keinen Wald oder nur kleine, weit von einander entfernte Walder.

Auch die Niederungen waren strichweise sehr trocken und die Strome,

Seen und Teiche waren viel wasserarmer als gegenwartig'). Wohl
nur recht wenige bei Beginn dieser Periode in Mitteldeutschland

nicht Yorkommende Arten siedelten sich wahrend derselben in diesem

an, und ebenso wanderten damals wohl nur von recht wenigen schon

in Mitteldeutschland lebenden Arten in diesem noch nicht vor-

kommende, dem herrschenden Klima angepasste Formen oder

Individuengruppenriihen eiu. • Es breiteten sich in Mitteldeutschland

damals aber diejenigen Einwanderer der ersten heissen Periode,

welche hier die erste kiihle Periode iiberlebt hatten, mehr oder

weniger weit aus. Doch blieben ihre Grebiete w^eit hinter denjenigen

zuriick, welche sie wahrend der ersten heissen Periode besassen.

Zuerst erfolgte die Ausbreitung der bis zum Beginne des trockensten

Abschnittes eingewanderten Phauerogamen und darauf diejenige der

Einwanderer des trockensten Abschnittes. Wahrend sich die letzteren

ausbreiteten, verloren die ersteren wieder einen bedeutenden Theil

ihres Gebietes, den sie sich wahrend des dem trockensten Abschnitte

folgenden milden Abschnittes nicht wieder erwerben konnten, da

dieser offenbar nur eine kurze Dauer besass. Mit den Einwanderern

der ersten heissen Periode zusammen breiteten sich in Mitteldeutsch-

land wahrend der zweiten heissen Periode diejenigen Einwanderer

der kalten Periode aus, welche sich wahrend der ersten heissen

Periode eine neue klimatische Anpassung erworben hatten. Im Yer-

laufe dieser zweiten heissen Periode verschwanden aus Mitteldeutschland

vielo der in ihni lebenden an insulares Klima angepassten Formen

tind ln(livi(hieiigrui)i)onreihen von Formen mit weiterer klimatischer

1) hen Zi'itabschiiitt vom Ende der ersten heissen Periode bis zu dem Zeit-

])unktc;, :in Avelchein si. Ii dns Klima Mitteleuropas dem gegenwartig in Mitteleuropa

herrschenden wieder am meisten genahert hatte, bezeichne ich als die erste kuhle

Periode.

2) Den Zcitabschnitt vom Ende der ersten kuhlen Periode bis zu dem Zeit-

punkte, an welchem sich das Klima Mitteleuropas dem gegenwartig in diesem Lande

herrschenden wieder am meisten genahert hatte, bezeichne ich als die z weite

heisse Periode. Diese besass ohne Zweifel eine viel kiirzere Dauer als die erste

3) Ueber die Verschiebung der Kusten des nordlicheren Europas wahrend dieser

und der folgenden Periode lasst sich zur Zeit noch ni '
'
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Anpassuug, welche wahreiid der ersten kiihlen Periode eingewandert

waren. Die iiberlebeiiden verloren den grossten Theil ihres Gebietes.

An insulares Klima angepasste Gewaclise erlangten in Mitteldeutsch-

land aber wahrend der auf die zweite heisse Periode folgenden

zweiten kiihlen Periode') wieder eine grossere Bedeutung. Wahrend

dieser Periode, welche sich hinsichtlich der Dauer und des klimatischen

Charakters zu der ersten kiihlen Periode wahrscheinlich ahnlich

verhalt wie die zweite heisse Periode zu der ersten heissen Periode,

waiKhn-rc <Mno ^rlissore Anzahl an solches Klima augepasster Formen

und IndividiK'iiurupin'ureihen in Mitteldeutschland ein; und die vor-

liandi'iitii lirriretcii s;icli in diesem wieder mehr oder weniger weit

aus. Gleiclizeitig batten in Mitteldeutschland die an ein Klima mit

trockenen und warmen Sommern angepassten Formen und Individuen-

gruppenreihen wieder sehr zu leiden, wenn auch nicht so sehr als

wahrend der ersten kiihlen Periode. Ihre Gebiete wurden mehr oder

weniger verkleinert und vielfach recht bedeutend ierstuckelt. Manche

von ilmen starben in Mitteldeutschland yielleicht vollstandig aus. Hier-

durch verschwanden vielleicht einige Arten ganz aus diesem. Der Wald

vergrosserte sich im Verlaufe dieser Periode wieder bedeutend, bis er

• MKllicli den grossten Theil der Oberflache Mitteldeutschlands bedeckte.

Xach dem Hohepunkte dieser zweiten kiihlen Periode nahmen

(lie Niederschliige langsam wieder ab, die Sommerwarme und die

WiiU('rkalt»> ilau^'gcii in gleichem Masse wieder zu, und es bildete

sich aUinahlicli das Klima der Jetztzeit aus. In dieser verscharft sich

il.T iMiiriut'urah' Chaiakter des Klimas andauernd. Die Anzahl der

spiniraiicn -j l"/ni\vand<'rt'r dieses Zeitabsclmittes ist wahrscheinlich nur

si'lir uiibt'dcnriMid. .Maiiche der Einwanderer friiherer Perioden haben

-icli ill ihm ah. r wahrscheinlich, wenn auch meist nicht bedeutend,

aiis-'.'breiret und >hu\ wohl noch gegenwartig in der Ausbreitung be-

gritlen.

Nachdem ich im Yorstehenden meine Ansichten iiber die Fnt-

wicklung der gegenwartigen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutsch-

lands kurz dargelegt habr. wcuth' idi mich nunmehr zu DRUDE's

Ansichten iiber den Gang der Kntwi.ldung der gegenwartigen mittel-

deutschen phanerogamen Flora und Pflanzendecke und die Einwande-

rung eines Theiles der Arten <lerselben, sowie zu der Kritik, wokdie

er an einigen der von mir iiber diese Fragen ausgesprochenen An-

sichten geubt hat.

1) Diese Periode kann gegeu die zweite heisse Periode in derselben "Weise

abgegrenzt werden wie die erste kuhle gegen die erste heisse Periode.

2) Auf die nicht spontanen Einwanderer und die nicht spontane Ausbreitung

spontaner Einwanderer will ich nicht eingehen.
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DRUDE scheint anzunehmen'), dass am Schlusse*) der letzten

Eiszeit^) keines der an hohere sommerliche Warme und Trockenheit

angepassten Glieder der gegenwiirtigen mitteldeutschen Phanerogamen-
flora in Mitteldeutschland lebte. Nach seiner Meinung*) besass aber

selbst zur Zeit der grossten Ausdehnung des Eises in Europa wah-
rend dieser Periode nur ein kleiner Theil der Oberflache Mittel-

deutschlands einen Tundreneharakter, wahrend der grossere Theil

derselben init Wald bedeckt war. Wahrscheinlich folgte auf diese

Periode ein Zeitabschnitt, in welchem weite Strecken des mittel-

deutschen Hiigellandeg einen Steppencharakter besassen, und darauf

ein letzter Zeitabschnitt, in welchem sich der grosste Theil Mittel-

deutschlands wieder mit AVahl bedeck te. Drude glaubt eine solche

Dreitheilung der seit dein Hf^^iimc der letzten Eiszeit verflossenen

Zeit deshalb annehmen zu kr>niie?i. weil iiaeh seiner Meinung ^s^EHRING

auf Grund zoopalaeontologiseli - sti-atigraphischer Untersuchungen fiir

die „Interglacialzeit" ^) die Aufeinanderfolge einer Tundren-, Steppen-

und Waldperiode wahrscheinlich gemacht hat. Es lasst sich nun aber

weder aus denjenigen Funden, auf welche NehRING urspriinglich')

seine Aunahme dieser Periodenfolge, und zwar wahrend des von ihm
als j^ist-lacialzoit bezeichneten Zeitraumes, d. h. der seit der Periode

del' llaiii)rvei'eisuiig des nordlicheren Europas verflossenen Zeit'), griin-

• lere. necli aus alien spateren von ihm als Bestatigung dieser Annahme

L Er saL't (a.a. 0. S. 72): „ dass damals [d. h. am Schlusse der letzten

/ als

Hoci;

iilpfla

Roprasentanten

mu.ore und des

uz.„ (las hercv,

idl.iervicllncl.f

der

obei

lisclu

L'anu

Waldbanine ge-

•sten Berg^yaIdes

^ Hugrlland be-

'en eiu reicherer

e und Burhe ilm-

Main

^e m

Kreatiou-Bu.snien und don dinarischen

•en und BCihinen als aussersten ^^or-

dch die Buche noch nicht fiber Mittel-

keine der Gliedcr der „sud6stlichen

ci.en Anpassung vor. Auch von den

tteldcutschlands waren damals ohne

''^den e, a., welcbem sich

hieriihrr a. a. 0. 22G, Googr. Zeitschrirt , herausg.

».')) S. I."i8, sowie Neue Denkschriften der allg. schweizi

: gesaniintcn Naturwissenschaften, 35. Bd. (18'.J6), S. o2.
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angesehenen Fuiideii auf eine solche Folge weder wiihrend der Post-

glacialzeit im Sinne NEHRING's, nocli wahrend der Interglacialzeit im

Sinne DRUDE's ^) oder der seit dem Beginne der letzten kalten Periode

verflosseiien Zeit, also der Entwicklungszeit der gegenwartigen

phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands, schliessen.

Denn fast in alien Fallen kann zwischen der Bildung der auf einander

folgenden Schichten oder Schichtencomplexe ein sehr langer Zeit-

raum liegen. Eine Ausnahme macht wohl niir der am Schweizers-

bild bei Schaffhausen gefundene Schichtencomplex, welcher hochst

wahrscheinlich aus der Zeit nach dem Beginne der letzten kalten

Periode*) stammt. Bei ihm ist die Annahme sehr langer Zwischen-

raume zwischen der Bildung der einzelnen Schichten nicht zulassig.

Aber auch aus ihm lasst sich, wie ich soeben sagte und an anderer

Stelle ausfiihrlich dargelegt habe'), durchaus nicht auf eine Perioden-

folge — und zwar wahrend der seit dem Beginne der letzten kalten

Periode verfiossenen Zeit — wie sie NeHRING — und zwar fiir den

von ihm Postglacialzeit genannten Zeitraum — annimmt, schliessen.

Er widerspricht in keiner Weise den im ersten Abschnitte dieser

Abhandlung dargelegten Ansichten uber den Gang der Aenderung

des Klimas und der pflanzlichen Physiognomie Mitteldeutschlands

— und Mitteleuropas iiberhaupt — seit dem Hohepunkte der letzten

kalten Periode, welche im Wesentlichen auf Grund biologischer

Untersuchungen gewonnen wurden*).

1) Mit diesem Naraen scheint Drude den Zeitraum zwischen dem Beginne der

Torletzten und demjenigen der letzten kalten Periode zu belegen. Es ist dieser

Zeitraum also ein wesentlich anderer als der, welchen Nbhring als Postglacialzeit

bezeichnet und auf welchen sich seine Annahme dieser Periodenfolge bezieht.

2) Drude hat diesen Fund, welcher doch direct fiir seine Annahme ciner

Dreitheilung der seit dem Beginne der letzten kalten Periode verfiossenen Zeit zvi

sprechen scheint, merkwiirdiger Weise nicht beriicksichtigt.

3) Entw. der phan. Flora und Pflanzendecke Skandinaviens S. 233—237 [177

bis 1811.

4) Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen — vergl. z. B. a. Anro. 3

a. 0. S.71—72 [15-16] — dass sich die Entwicklung der gegenwartigen Flora

und Pflanzendecke eines Gebietes des nordlicheren Europas im Wesentlichen nur auf

Grund biologischer Untersuchungen beurtheilen lasst. Auf Grund zoo- und phyto-

palaeontologisch-stratigraphischer xxnd rein stratigraphischer Untersuchungen kann

ebenso wenig der allgemeine Gang der Entwicklung der Flora und Pflanzendecke

dieses Gebietes als die Reihenfolge, in welcher sich die einzelnen Elemente seiner

Flora in ihm fest angesiedelt haben, und deren Schicksale nach ihrer Ansiedelnng

beurtheilt werden. Selbstveritandlich durfen die Resultate der palaeontologisch-

stratigraphischen und rein stratigraphischcn Untersuchungen nicht vemachlassigt

werden. Sie erganzen die auf Grund biologischer Untersuchungen gewonnenen An-

schauungen in mannigfaltiger Weise. Ich vermag somit den Worten Drude's

(a. a. 0. S. 84): „hinsichtlich der Wanderungsperiode enthalt man sich wohl am

besten so lange eines allzu bestimmten Urtheils, als die Geologie noch nicht mit
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Nach DkUDE's Aiisicht^) war, wie schon vorhin gesagt wurde,

aiich wahrend der Zeit, in welcher das nordische Inlandeis und die

Gletscher der Alpen ihre grosste Ausdehnimg besassen, niir ein kleiner

Theil Mitteldeutschlands waldtrei, der grossere Theil desselben da-

gegen mit Wald bedeckt, welcher sich bis zum Rande des Inlaud-

eises ausdehnte. Die herrschenden Waldbaume waren die Fichte und

die nordische Birke. Im siidlichen Theile des Gebietes, in dera

zwischen Erzgebirge und Sudeten liegenden Landstriche, lag daraals

die obere Grenze des Fichtenwaldes vielleicht bei 300—500 m Meeres-

hohe. Die Buche und die Tanne waren wahrscheinlich selbst am
„Schlu8se der letzten Haupteiszeit" ^) auf den Siidwesten Mitteldeutsch-

lands beschrankt und hatten hier vielleicht ihre Ostgrenzen.

Es ist meines Erachtens vollstandig unmoglich, festzustellen, welche

Ausdehnung der Wald wahrend des Hohepunktes der letzten kalten

Periode in Mitteldeutschland und in Mitteleuropa iiberhaupt besass und

aus welchen Baumen er bestand. Denn es lassen sich weder die klima-

tischen Yerhaltnisse') Mitteldeutschlands, noch die Anpassungen der

Baume, welche iiberhaupt in Frage kommen konnen, an Klima, Boden

und Organismenwelt wahrend dieser Zeit feststeilen. Nur das Eine

kann, wie ich glaube, ziemlich bestimmt behauptet werden, dass

Mitteleuropa damals nach alien Richtungen auf weiten Strichen ent-

weder ganz waldfrei war oder doch nur kleine, weit von einander

entfernte Walder und keine ausgedehnten Gestrauche und Verbande

hoher krautiger Gewachse trug. Wenn dies nicht der Fall gewesen

ware, so hatten nicht so zahlreiche der schattenfliehenden von den

damals in Deutschland eingewanderten an kaltes Klima angepassten

Formen und Individuengruppenreihen von Formen mit weiterer

klimatischer Anpassung, von denen sich in den moisten Gegenden

Mitteldeutschlands wenigstens einzelne erhalten haben, Mitteldeutsch-

land durchqueren und sich weit in ihm ausbreiten konnen*), da die

alien ihren Unterlagen fertig ist, welche die Pflanzengeographie zu der Ausarbeitung

ihres eigenen Bildes dieser Entwickelungsgeschichte notbig hat", durchaus nicht bei-

zustimmen. Ich glaube ira Gegentheil, dass die nGeologie" ohne eingehende Be-

riicksichtigung der auf Grund biologischer Untersuchungen gewonnenen Ansichtcn

iiber die Entwicklung der gegenwartigen Flora und Pflanzendecke des nordlicheren

Europas nie zu einem Verstandniss der Geschichte dieses Gebietes wahrend der seit

dem Beginne der letzten kalten Periode verflossenen Zeit gelangen wird.

1) Vergl. S. 65, Anm. 4.

2) Vergl. S. C5, Anm. 2.

3) Anderer Meinung ist Drude, a. a. O. S. 71—72.

4) Zumal da das Klima Mitteldeutschlands selbst wahrend des Hohepunktes der

kalten Periode weder demjenigen des arktischen Nordens Europas, noch denijenigen

der hoheren Regionen der Hochgebirge des sudlicheren Europas vollstiindig glich,

die Einwanderer sich also erst an dasselbe anpassen mussten.
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meisten von ihnen^) wohl nur schrittweise imd in kleinen Sprungen

und nur verhaltnissmassig wenige und audi diese nur zurn Theil in

weiten Sprungen gewandert sind^). Eine wie weite Yerbreitung diese

Anpassungsgruppe aber ehemals in Mitteldeutschlaud und in Mittel-

onropa nordlich der Alpen iiberhaupt besessen hat, das lasst, wie ich

irliiube, vor Allem die verhaltnissmassig weite gegenwartige Yerbreitung

(Irrjenigen von ihren Gliedern^) erkennen, denen es gelang, sich

an einen Schwermetalle, vorziiglich Kupfer oder Zink, enthaltenden

Boden fest anzupassen und dadurch zu erhalten*). Es ist ganz

undenkbar, dass diese Gewachse, wenn sie sich in Mitteleuropa in

weiten Sprungen ausgebreitet hatten, nach ihren zum Theil sehr wenig

ausgedehnten Wohnstatten mit Schwermetalle enthaltendem Boden,

welche niclits besitzen, was vom Rande des nordischen odor des

alpinen Eises kommende, etwa mit Samen dieser Gewachse behaftete

Vogel oder Saugethiere^) veranlassen konnte, sie friiher als andere

Gegenden Mitteleuropas zu besuchen, gelangt waren. AVir uiiisseu

vielmehr annehmen, dass diese Gewachse sich wahrend des Hohe-

punktes der kalten Periode iiber einen grossen Theil Mitteleuropas

hauptsachlich schrittweise und in kleinen Sprungen ausgebreitet

haben und wahrend spaterer fiir sie ungiinstiger Zeitabschnitte in

diesem fast vollstandig ausgestorben sind. Eine solche Ausbreitung

konnte aber nur stattfinden, wenn weite Striche Mitteleuropas weder

mit Wahl, noch mit hoherem Gestriiuch oder hohen krautigen Ge-

wiifhst'ii boih'ckt waren, Wenn sich aber diejenigen Gewachse, welche

sich uii Scliwrrmetalle anpassen und dadurch erhalten konnten, wiih-

leiid ihn- kalten Periode eine so weite Yerbreitung in Mitteleuropa

zu erwerben vermochten, so waren hierzu zweifellos auch noch

zahlreiche andere Gewachse mit ahnlicher Anpassung an Klima,

Boden und Organismenwelt im Stande. Wir miissen also annehmen,

dnss wahrend dos Hohepunktes dor kalten Periode ein sehr grosser,

wiihr>(li(>inlich s(»u'aT dov -rosstt^ 1'h«'il Mitteleuropas — und auch

.MitrcMriirschlaiids — kcincii W'ald - iind audi keine ausgedehnten

1) Ausfuhrlich habe ich die Art der Ausbreituug dieser Gewachse behandelt:

Eiitwicklang der phan. Pllanzendecke des Saaleb. S. 27 u. f., sowie Entwicklung

der phan. Pflanzendecke Mitteleuropas S. 238 [10] u. f.

2) Die Aniiahme ciner in weiten SprQngen erfolgten Wanderung dieser Ge-

wachse verlangt meines Erachtens die Annahme cines fiir diese mindestens ebenso

giinstigen, also fiir die Waldbaume ebenso ungiinsti.y:en Khmas als diejenige einer

schrittweise und in kleinen SprQngen erfolgten Wanderung; vergl. Entwicklung der

phan. Pllauzendecke Mitteleuropas S. 243 [15J.

3) Ausfiihrlich habe ich diese Gewachse in der Entwicklung der phan. Pflanzen-

decke Mitteleuropas S. 270—275 [42—47] behandelt.

4) Ihre zura Theil recht weite Yerbreitung in einzelnen Strichen Mitteleuropas

haben sich diese Gewachse erst nach Ausgang der kalten Periode erworben.

0) An Wind- oder Wassertransport liesse sich gar nicht denken.
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(Jestrauclie oder Bestande hoher krautiger Grewachse trug-, sondern

mit aus den Hochalpeii und dem arktischen Norden eingewauderten

Gewachsen bedeckt war^).

Alls dem soeben Gesagten geht schon hervor, dass icli DeudEs
Ansicht, nach welcher diejenigen Gewaclise, die in Mitteldeutschland

aus den Kalkalpen eingewaudert sind, in dieses durch eine Yer-

scliiebung der „praealpinen Formationon" oder^) der ^Formation des

Voraljionwaldes" aus den Kalkvoralpeu gelangt sind, niclit filr richtig

lialttMi kaiin. Denn eine bedeutendere Ausbreitung dieser Gewjichse

Will- erst uuiglidi, nachdem die heramenden Waldschranken geschwunden
wariMi^). \]s konnten deshalb von denjenigen Arten, welclie bei

r>c^iin) del- Ictztcii kaUeii Pcriodo in den Voralpengegenden ver-

liiN'in^t warm, iiiii' diMi IioIicitd Alpengegenden entstammende, also

ail (Uu'i'ii Kliin;i iiiiLffpassrc I'onnen oder Individuengruppenreihen

wcscnrlicli warnicrt's Kliiua aiigopassteu Formen oder Individuen-

,miip}»(Mirt'ihen von ihiKMU wolclic in dim Voralpen lebten, sicli nur

1) Vielleiclit war die Verbreitung dieser Gewaclise uiid die Waldlosigkeit wenig

geringer als in don vorausgehenden kalten Perioden. Aus einer von diesen haben

sich bpi Deuben, zwisclien Dresden und Tliarandt, in einer Thonschicht Reste von

oiner Anzahl soldier Gewiichse erhalten, welche von Nathorst '.Die Entdeckung

iMiior fos.-.ii(ii Glarialtlora in Sachscii, iiiii aussorstcn Rande <les nordischen Diluviums,

Saclisen, ja I'iir gaiiz Norddeutschlaiid" iiberschiitzt. Aus ihm lilsst sich betrcfis des

Ganges der Entwicklung unserer gegenwiirtigen Flora nicht mehr erschliessen, als

aus der Verbreitung und den biologischen Eigenschaften der gefundeuen Gewachsc.)

2) Drude sclieiut beide Ausdriicke als gleichbedeutend zu gebraucben: vergl.

a. a. 0. S. 79—80. Er l;cruft sich (S. 79) betreffs des Begriffes ^Voralpenwald"

auf Beck vox Mannagetta. Dieser bezeichnet rait diesem Worte — vergl. z. B.

Flora von Nieder-Uestcrreich (1893), Allg. Theil, S. 44-45 — aber docb etwas

:'.} Drudk untersrhatzt olTpubar die Schwicrigkeit der Ausbreitung dieser Ele-

iiieiite bedeutend, wcnii er ,a a. <)., S. 81) es fiir moglich hiilt, dass ^auch eine

dir IctzfiMi [lostulaiialiTi llauiit.sti'i)|ii'iiz>'it folgende kiililere Periode vom Charakter

firu-r scbwaclhTcn Eiszoit dif priialjiiiien Burger in die Relictenstandorte der

Stejipeiibiirger bineiiibringeii biitte koniioii''. Eine solche Periode kann es iibrigens

einer solchen (vergl. Gnuidziige einer Kiitwickiuiigs^'e.srhicbte d. Pllanzenwelt

Mitteleuropas seit dern Ausgange der Tertiiirzeit 1^94). S. IG u. 18) beruhte auf

einem Irrthume.
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fast vollstandig oder vollstandig durch das alpine Eis verdraDgt

wurden. Wenn wahreiid der kalten Periode die an das Klima der
\oralpen angepassten Formen oder Individuengruppenreihen nach
Mitteldeutschland gewandert waren, so wurden sicli in diesem zweifellos

viel mehr von diesen Gewachsen, als gegenwartig in ihm vorkomraen,
erhalten haben. ^)

Nach Drude's Ansicht erfolgte die Ausbreitung der praalpinen

Formationen der Kalkalpen nach Mitteldeutschland wahrscheinlich
iiber den schwabischen und den frankischen Jura hinweg, zwischen
dem Thiiringerwalde und der Rhon hindurch, und dann weiter
langs der Werra. Ich habe fruher'') die gleiche Ansicht ausgesprochen.
Ich glaube jedoch jetzt^), dass diese Gewachse, welche zur Zeit ihrer

Ausbreitung den chemischen Eigenschaften des von ihnen bewohnten
Bodens gegeniiber wahrscheinlich meist recht indifferent waren, west-
lich vom Bohmerwalde wahrscheinlich aufdem ganzen Striche zwischen
diesem und den Yogesen nach Norden vorgedrungen sind, und dass
die Gegenden, welche uns heute wegen ihres Reichthunis an diesen
Gewachsen als Stiicke des Ausbreitungsweges derselben erscheinen,
nur Erhaltungsgebiete derselben sind, m denen sich diejenigen,
welche erhalten blieben, meist an hohere Warme angepasst und dann
mehr oder weniger weit ausgebreitet haben.

Yon der Werra haben sich die praalpinen Gewachse nach DEUDE's
Meinung nach Norden bis gegen Hannover, nach Osten bis an die

Grenze des Kalkbodens an der Saale und AYeissen Elster ausgebreitet.
In die ostlich von diesen Pliissen gelegenen Gegenden sind nur
weiiige dieser Gewachse eingewandert, da hier der Kalkboden fehlt

und sich auf den vorhandenen Silicatboden ausgedehnte dichte Be-
stande von Calluna, Famnmw -Arteu und anderen bestandbildenden
Gewachsen ansiedeln konnten, welche die Ausbreitung der praalpinen
Gewachse hinderten. Ich glaube jedoch*), dass gleichzeitig mit den

1) Dass die kalkreichen Boden Mitteldeutschlands — und des ubrigen Mittel-
europas — ehemals mit alinlicheu Pflanzenverbanden bedeckt waren, wie gegen-
wartig die nordlichen Kalkvoralpen, ist zweifellos. Es war dies aber erst nach der
Zeit der Einwanderung und Ausbreitung der soeben behandelten Florenelemente,
als sich in Mitteldeutschland der Umfang des Waldes wieder vergrosserte, der
Umfang der Gebiete jener Elemente aber verkleinerte. Die Phanerogamen der heu-
tigen .praalpinen Formationen" haben sich zum Theil erst nach dem Ausgange
des kaltesten Abschnittes der kalten Periode an das verhaltnissmassig warme Vot-
alpenklima angepasst, zum Theil sind sie Abkommlinge von schon bei Beginn der
kalten Periode in den Voralpen lebenden und deren Klima angepassten Formen
oder Individuengruppenreihen.

3) Vergl. hierzu das weiter unten iiber die Ausbreitungswege der Einwanderer
des trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode Gesagte.

4) Dies ist vielleicht auch die Ansicht Drude's, vergl. a. a. 0. S. 80—81.
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1

soeben behandelten Gewachsen auch ostlich vom Bohmerwalde eine

selir grosse Anzahl Gewachse^) mit dersel.en Anpassung an das Klima
von den Alpen — und Karpaten — nacli Norden gewandert ist*).

Diese Gewachse sind aber nordlich der bohmischen Randgebirge

meist*) wahrend der spateren Abschnitte der kalten Periode sowie

vorziiglich wahrend des Zeitabschnittes der Ancylussenkung und der

beiden kiihlen Perioden theils direkt durcli das fur sie ungiinstige

Klima, theils durch Baume, bestandbildende Straucher, vorzuglich

Calluna, und bestandbildende krautige Gewachse vernichtet worden,

wahrend sich von den gleichzeitig westlich des Bohmerwaldes nach

Norden vorgedrungenen Gewachsen auf dem nordlich des Maines und

westlich der Saale in weiter Ausdehnung vorhandenen Kalkboden,

welcher sich in jenen fiir diese ungiinstigen Perioden vielerorts nicht

mit Wald, Gestrauch oder dichten Bestanden krautiger Gewachse be-

deckte, eine grosse Anzahl, wenn auch meist nur in sehr unbedeu-

tender Verbreitung, zu erhalten vermochte*). Zu den Gliedern dieser

Anpassungsgruppe, welche sich ostlich von der Saale erhalten haben'),

gehoren meines Erachtens®): Pulsatilla vernalis (L.), Biscutella laevigata

L.'), Cotoneaster integerrima Med.*) und Thesium alpinum L.')^"). Im

1) Zu diesen gehoren z. B. Pulsatilla alba Reichb. und wahrscheinlich auch

Hieracium nlpinum L., welche sich im Brockengebirge erhalten haben. Die erstere

kam wahrscheinlich aus den Karpaten, wahrend H. alpinum auch aus dem Norden

eingewandert sein kann; vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebcz.. S. 41

u. f. Drude scheint beider Einwanderung in einen anderen Zeitabschnitt als

diejeuigft der praalpinen Gewiichse zu verlegen. Linnaen borealis L., deren Ein-

wanderung Dkude in dieselbe Zeit wie die der beiden soeben genannten Gewachse

zu verlegen scheint — sie gehoren nach seiner Angabe alle drei zu derselben For-

mation — ist erst spater, nach dem kaltesten Abschnitte der kalten Periode, in das

Brockengebirge gelangt, vorausgesetzt, dass sie in diesem wirklich spontan ist;

vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebez., S. 58.

2) Auf diesem Wege sind wohl Polygala Chamaehvxus L. und Erica carnea L.

nach dem Fichtelgebirge gelangt. Drudk glaubt dagegen, dass sie dorthin vom

frankischen Jura gewandert sind.

3) Ich stimme somit Drude nicht bei, welcher (a. a. 0. S. 77) sagt: „Sachsen

ist demnach relativ viel reicher an pontischen, als an praalpinen Arten! Diese

Thatsache ist zu berucksichtigen bei der Discussion iiber die Wanderungswege

beider Artengruppen."

4) Ich habe hierauf schon mehrfach hingewiesen; vergl. z. B. Entw. der phan.

Pflanzendecke d. Saalebez , S. ol.

5) Die Lage der Erhaltungsstellen der einzelnen dieser Gewachse lasst sich

nicht feststellen, da sich alle spater an hohere Sommerwarnie angepasst und darauf

von Neuem ausgebreitet haben.

6) Einige andere sind weiter unten crwiihnt.

7) Vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke Mittelenr. S. 264 [36], Anm. 1.

8) Betrefi"s dieser Art vergl. auch Drude, a. a , S. 81.

9) Vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur., S. 275 [47] u. f.

10) Auch Sesleria varia Wettst. and Hippocrepis comosa L., von welchen Drudb

annimmt, dass sic in dieses Gebiet wegen seines fur sie ungeeigneten Bodens nicht
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westlichen und im nordlichen Theilo des Wesergebietes, in welchen

wahrend der kiihlen Zeitabschiiitte eiii sehr niederschlagreiches Klima

eingewandert sind, kamen wahrscheinlich ehenials in demselben vor. Ilippocrepis

ist in Mitteldeutschland nur zum Theil wahrend der kalten Periode, zum Theil erst

spilter, im Yerlaufe der ersten heissen Periode, eingewandert. Ausser diesen beiden

Arten und deu von mir (Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebez., S. 24—41)

ausfuhrlich behandelten Arten der Gipszone des Siidharzes — Carex ornithopoda

Willd., Salix hastata L., Gi/psophila repeiis L., Btscutella laevigata L., Arahis alpina

L , A. petraea (L.), Rosa cinnamoinea L. und Pinyuicula (jijpsophila Wallr. — werden

von Drude noch eine Anzahl anderer als „praalpine" Arten Mitteldeutschlands

aufgefiihrr, und zwar als heutige Mitglieder der Hugelforniation folgende (vergl.

hicrzu a. a. 0., S. 76, sowie Sitzungsb. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresden, Jahrg.

lyOO (1901), S. 7—8): Calamagrostis varia (Schrad.) (ist nacli meiner Ansicht in

Mitteldeutschland wahrscheinlich zum Theil erst nach dem kaltesten Abschnitte der

kalten Periode eingewandert), Opkrys muscifera Huds. (ist in Mitteldeutschland

wahrscheinlich erst nach der kalten Periode eingewandert), Berberis vulgaris L. (ist

in Mitteldeutschland wahrscheinlich nirgends spontan\ Helianthemum oelandicum

Wahlenbg. (ist in Mitteldeutschland vielleicht zum Tiieil erst wahrend der ersten

heissen Periode eingewandert), Sorhm' Aria (L.) (ist in Mitteldeutschland erst nach

dem kaltesten Zeitabschnitte eingewandert), Amelanchier vulgaris Med., Rosa repens

Scop., Ruhus bifrons Vest, R. tomentosas Borkh. (die letzteren drei Arten siud in

Mitteldeutschland erst nach dem kaltesten Abschnitte d^r kalten Periode ein-

gewandert), Coronilla vaginalis Lmk., Folijgala aiiiara Jacq., (ist in ^Mitteldeutschland

wohl hauptsachlich erst nach der kalten Periode eingewandert), Laserpitium lati-

fulium L. (ist in Mitteldeutschland wahrscheinlich zum Theil erst wahrend der

spilteren Abschnitte der kalten Periode eingewandert), Pleurospermuin austriacum

(L.) (diese Art sowie Amelanchier und Coronilla habe auch ich schon fiir Ein-

wanderer des kaltesten Abschnittes der kalten Periode crklart, vergl. Entw. der

phau. Pflanzendecke d, Saalebez., S. 53—56, u. Entw. der phan. Pflanzendecke

dcin als Mit-lioder der heutigen „montauon Felsformation", welche die Felshohen

von (;5oa) 500-800 m bewohnt, ausser den schon genannten Cotoneaster integerrimu,

I'uhjgala Chamaehiixas und wohl auch lurica carnea, noch folgende: Allium sibiri-

cum Willd., Echmospermum deflexum (Wahlenbg.) (beide sind in Mitteldeutschland

vielleicht von Norden eingewandert; Ecliinospermum besitzt seine Heimath nicht in

den Alpen, wie Drude (a. a. 0., S. 74, u. Resultate floristischer Reisen in Sachsen

u, Thiiringen, Sitzb. u. Abh. d naturw, Gesellsch. Isis in Dresden, Jahrg. 1S9S

(1899), S. 91—92) anzunehmen scheint), Saxifraga decipiem Ehrh. (ist, wie auch

Drude annimmt, siclier aus dem Norden gekommen; sie fehlt iibrigens den Alpen

nicht volLstiindig, wie Drude (Die postgl. Entw., S. ^:\) glaubt; vergl. betreffs

dieser drei Arten: Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebez., S 47—50, u. Entw.

der phan. Pflanzendecke Mittoleur., S. 2(58-269 [40—41]), Thesium alpinum L.

(vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur., S. '^68 [40] u. 275-279 [47-51]),

Aster alpinus L. (vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebez., S. 47-49, u.

Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur., S. 268 [40]; die beiden letzteren Arten

haben sich ausschliesslich oder wenigstens auch ostlich des Bohmerwaldes nach

Norden ausgebreitet; A. alpinus stammt ubrigens nicht, wie Drude (a. a. 0., S. 74)

anzunehmen scheint, aus den Alpen), Alsine vema (L.) (ist wahrscheinlich sowohl

ostlich als auch westlich des Bohmerwaldes nach Norden gewandert; vergl. Entw.

der phan. Pflanzendecke Mitteleur., S. 270—275 [42—47]), Carduus defloratus L. '.

(ist westlich dieses Gebirges nach Norden gewandert: vergl. Eutw. der phan.
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herrschte, in Folge dessen der Kalkfels an sehr vi<'l(Mi Srcll.ii

an der Oberflache seinen Kalkgehalt einbiisste, so dnss ilm kalk-
scheue bestandbildende Phanerogamen, vor Allcm Lalluna adydi-i-s.

besiedeln konnten, haben sich trotz der weiten Verbreitinig dcs —
verschiedenen Formationen angehorigen — Kalkbodens nur recht

wenige von diesen Gewachsen erhalten.

Drude scheint anzunehmen ^), dass sich die Wanderer des

kiiltesten Abschnittes der kalten Periode schon walircii.l dieses Zeit-

abschnittes an alien den Stelleu, an welchen sic ov-eiiwrnriu \va(li>rii.

angesiedelt haben. Es kann aber keineni Zw.diVi inir<Tlir-(ii. d,i>s

sich zahlreiche dieser GowJichso nneli ilirer Aiisiedlun-. vur/fi-lirli

wahrend der ersten heissen Periods luudidciii >ic V(»rlicr dcii -rriNsreii

Theil ihres wahrend dor kaltm \\'vun\o crworlM.nen (iel.iK.-s v.r-

darauf Anpassuiig

gebreitet haben. Maiicho von ill! leil sin.l vicIleicllT

Stellen, an welchen sie sich ^viil ii-eiid ihrcr Kiinvai

angesiede It hatten, veirschwun.lcii: bei den ineisten V.

stons nicjlit feststellen. wo sie sicli, wiihrend der ffir

ke MitMeiu-., S. 279-282 \:^il -.-)!]), Seduw purpar

.S. rupestre L. (tritt doch ;an zahlroichen Stellen in Aveit niedri-

DuuDE beh auptet und ist ^^vahrschcinlich ausschliesslich wahrend

Pei-iode eingewiuulort), Sei.upervivum .oboliferum Sims, S. tectonn

ist an alien ihren uiitteldeutschen Wohnstatten, erstere wenigsten

V(!rwildert). SHene Arweria L. (in Mitteldeutschland wohl nur ve.

cn.^ms Sm. (vergl. Entw. clor phan. Fflan 7A>ndeck- d. Saaleb.z..

i"ontana L. (ist in Mitteldeutschlarid walirsdieinlich zum Tli.il orst nach dem

kaltestcn Abschnitte der kalten Periude , iiigewandert: vor^l. Eiitw. drr phan.

Pllanzendecke d. Saalebez., S. 69), Hieracium Schmidtii Tausch (wachst stiichweise,

so in der Umgebung vou Halle, in weiter Verbreitung in sehr niedriger Lage>.

11. bifidum Kit., H. caesium Fr.

1) Hierauf lasst sich aus folgenden Aeusserungen schliesscn: „Die praalpinen

Arteu wie . . . gehorcn wohl derselben Periode an, welche auch Seslena und iJorhus

Aria auf ihre zahlreichen Stationen im jetzigen Muschelkalk-Gebiete brachte, nur

dass sie vielleicht erst I'twas spater die hoheren Stationen erreichtcn und sich dort

erhielten" (S. 83), sowie: ..Dabei wird unter Relictenflora das Vorhandensein am

sporadischen Standorte fernab vom jetzigen Hauptareal jener Art verstanden und

dieser sporadische Standort mit der friihcrcn gr.isseron^ Allgeineinverbrejfung zu

kehr der kliinatischen Verhiiltnisse diirch die Wirkungcii d.r tr.uk.^n.n bfrpiion-

periode, eine Neuordnung der Verhiiltnisse stattgofunden, nach dor du- genannten

nordischcn Arten und viele priialpin-montane Arten zerstreute Bergstandort.' be-

setzten, wahrend eine grosse Menge anderer praalpiner Arten zusamnien mit den

jUDger eiugewanderten Steppenpflanzen sich zu

auf kalkreichem Boden TerschmolKen haben,-' w

den soeben angefiihrten.

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



74 Aug. Schulz:

Perioden erhalten und neu angepasst haben und vou wo ihre Aus-

breitung in der neuen Anpassung den Ausgang genommen hat^).

Nach DRUDE's Ansicht folgte, wie vorhin dargelegt wurde, auf

die ^Eiszeit" unmittelbar die „Steppenzeit", in welcher wahrschein-

lich weite Striche im sonnigen Hiigellande Mitteldeutschlands von

Steppen eingenommen waren, wahrend^) „auf den Grebirgen und in

den feuchten Thalern urn deswillen der Wald- und Wiesenbestand

nicht erheblich eingeschrankt gewesen zu sein brauclit". In diese

Steppenzeit fallt die Einwanderung der Arten der „siidostlichen Ge-

nossenschaft"^) in Mitteldeutschland, welche, wie bereits gesagt wurde,

1) Auch die Einwanderer der iibrigen Zeitabschnitto haben sich meist, nachdem

sie dutch einen oder mehrere fur sie uiigiinstige Zeitabschnitte einen grossen Theil

ihres ursprunglichen Gebietes verloren batten, von Neuein, und zwar zum Theil in

veriinderler klimatischer Anpassung, ausgebreitet. Es empfiehlt sich deshalb, das

Wort „Relict« nicht rnehr als Bezeichnung irgend einer Wohnstattc eines Ein-

•wanderers der friiheren Abschnitte der Entwicklung der gegenwartigen Flora

Mitteleuropas zu gebrauchen.

2) Wenn dies der Fall gewesen ware, so wiirden wohl nur sehr wenige dieser

Gewachse nach Mitteldeutschland gelangt sein; vergl. Entw. der phan. Pflanzen-

decke Mitteleuropas S. 308 [80J.

3) Dieselben Gewachse scheint Drude auch als Arten der westpontischen Ge-

nossenschaft, als Arten der ostlichen Genossenschaft vom westpontischen Floren-

«harakter oder als pontische Arten zu bezeichnen. Ich habe leider aus Drude's

Schriften nicht zu orkennen vermocht, ob alle diese Bezeichnungeu wirklich gleich-

bedeutend sind, und, wcnn es der Fall ist, ob nach seiner Meinung die damit be-

zeichneten Gewachse in ihrer Einwanderungszeit — vergl. Die Vertheilung ostlicher

Pflanzengenossenschaften in der sachsischen Elbthal-Flora und besonders in dem

Meissner Hiigellande, 2. Abh., Sitzb. und Abh. der natui-w. Ges. Isia in Dresden,

Jahrg. 1895 (1896), Abh. S. 35 u. f. (b7) — oder nur in der ausseren Gestalt ihrer

Gebiete mit einander iibereinstimmen. Wie dem aber auch sei, die von ihm in

seiner Abhandlung iiber Die postgl, Entw. u. s. w, — auf die in den iibrigen Ab-

handlungen Drude's aufgefiihrten Arten dieser Gruppe will ich nicht eingehen —
als .pontische Arten"- bezeichneten Arten — Drude arbeitet in seinen florenentwick-

lungsgeschichtlichen Schriften nur mit diesem rein morphologischen Begriffe —
weichen hinsichtlich ihres Urspruugs, ihrer Verbreitung sowie der Richtung und Zeit

ihrer Einwanderung bedeutend von einander ab. Nur ein Theil der Arten besitzt

seinen Urspvung oder seine weiteste Verbreitung im pontischen Gebiete, und auch von

diesem ist nach Deutschland nur oin Theil aus dem pontischen Gebiete, der andere

aus Ungarn gewandert. So besitzt z. ii. Astrayalus danicus Retz. — vergl. Entw.

phan. Pflanzendecke Mitteleuropas S. 360—3G2 [132—134], und Entw. der phai).

Flora und Pflanzendecke Skand. S. 143—145 [87—8^] — , welcher in Mitteldeutsch-

land aus Ungarn eingewandert ist, weder seinen Urs])rung noch seine Haupt-

verbreitung im pontischen Gebiete. Auch Cnrex obtusata Lljbl, — vergl. Entw. der

phan. Flora und Pflanzendecke Skand. S. 113 [57] u. f., sowie Verbr. der hal. Phau.

S. 344 [7G] — sowie Artemisia rupestris L. und A. laciniata Willd. — vergl. Entw.

der phan. Flora und Pflanzendecke Skand. S. 113 [57] u. f., sowie Verbr. der hal.

Phan. S. 318-321 [50-53] und:-'42-344 [74-76] — , welche alle drei wahrschein-

lich wahrend des kaltesten Abschnittes der kalten Periode eingewandert sind, be-

sitzen weder ihren Ursprung noch ihre Hauptverbreitung im pontischen Gebiete,
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nach Drude's Ansicht, am „Schlusse der Eiszeit"') ..\ icllri.ht vn,,

Kroatien-Bosnien und den dinarischen Alpen an zerstreiif \*\> Ni<Ml,.r-

osterreicli, Mahren und Bolimen als aussersten Yorj)osreii" \viiclisrn.

Wahrend dieses Abschnittes sind auch noch andere der vou Dkiide aufgefiihrten

Arten eingewandert, so z. B. Allium strictum Schrad. In spatere Abschnitte der

kalten Periode fallt die Einwanderung z. B. von Cytisus nigricans L. Diese Art hat

wahrend des trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode den grossten Theil

ihres mitteleuropaischen Gebietes, welches sie sich wahrend der kalten Periode er-

worben hatte, verloren, sich damals an denjenigen Stellen, an welchen sie sich

zu erhalten vermochte, mehr oder weniger bedeutend an hoherc Sommerwarme an-

gepasst und darauf von diesen Stellen mehr oder weniger weit ausgebreitet. Es ist nicht

ausgeschlossen, dass bei dieser Nenausbreitung Individuengruppenreihen aus den

osterreichischen Sudetenlandern nach Mitteldeutschland gelangt sind. Don Haupt-

theil ihres heutigen Gebietes in Mitteldeutschland und im angrenzenden Odergebicte

hat sich diese Art jedoch wahrscheinlich durch Ausbreitung von mitteldeutschen

Wolinstatten aus erworben. Andere Arten, so z, B. wahrscheinlich Feucedanum

alsaticum L., sind in Mitteldeutschland nach Ausgang der kalten Periode, aber vor

dem trockensten Abschnitte der ersten heissen Periode — und zwar die genannte

Art, wie ihre eigenartige Verbreitung im Saalebezirke erkennen lasst, aus Sud-

westen — eingewandert. Ein Theil endlich der von Drude zu dieser Genossen-

schaft gerechneten Arten ist in Mitteldeutschland sicher oder wahrscheinlich gar

nicht spontan, so z. B. Althaea hirsuta L. (sie ist in Mitteldeutschland violleicht

nirgends spontan; die spontanen Wohnstatten lassen sich wonigstens nicht mehr er-

kennen), Nepeta nuda L, (in Mitteldeutschland wohl nur verwildert), Salvia Aetwpis L.

(sie ist am Bielstein, wo sie bereits im 18. Jahrhundert — vergl. Pfeiffer, Flora

von Niederhessen und Miinden, 1. Bd. (1847) S. 348, und Weidemann, Bot. Zeifg.

35. Jahrg. (1877) Sp. 758 — beobachtet wurde, wohl nur verwildert, wie so manclie

andere Art an anderen Burgen sowie an alten Klostern, auf alten Kirchhofen u. s. w.;

Drude halt sie — a. a. 0. S. 77 — und Allium strictum — siehe oben - fur die

wichtigsten pontischen Arten des Werra- und Weserlandes), Artemisia pontica L.

sie ist in Mitteldeutschland vielleicht nirgends spontan; aMch Artemisia Absinthium h.

haltc ich, trotz Drude's gegouthoiliger Versicherung — Die Vertheilung ostl.

Pilauzeng. S. 60-61 — , im Florengebiete von Meissen nicht fur spontan, denn alle

Oertlichkeiten, an denen ich die Art dort sah, liessen deutlich erkennen, dass ihre

Pflanzendecke vor nicht sehr langer Zeit durch Cultureingriffe entweder ganz ver-

iiichtet oder doch bedeutend veriindert worden war).

1) Ich vennag Drude's Aeusserung ^a. a. O. S. 72—78): ..Wonn auch die Alters-

bestimmungen liir viele der Reste von Steppenthiercii auf >lir Int.

Oder nicht scharf auf einen bestimmten jiing.'nMi Z. itabschiiKt d.u

«in von Steppenpflanzen einmal genommener V, eg audi tui zwt

entstehen konnte, und deshalb ist die fur das Land der unt.ren

schweig gewonnene genaue Bekanntschaft mit den Steppeiithnr-l

egeln und Thiede (Nehring!) von grosser und weitergehend.r Be.le

die Thierreste fiir die Pflanzen, mit denen sie den Aufeiitluilt thei

mussen, ist aus den Schwierigkeitcn, die der fossilcn Erbaltuii;: vo;

entgegentreten, leicht verstandlich. Daher ist »> diirciiaii.- ii'itliw'ii

mit ihren gut erhaltenen Resten von StcppeuthnTi'ii ni der IJiurtheili

den Vortritt zu lassen", nicht zu verstehen. Meiii-.-- i.racht,n

Nehring's Funden weder etwas betreffs dor We-c, aut ^vekh.'ll

wahrend des Zeitabschnittes, aus dem die Funde stanunen. iiaeh

docl
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Die Einwanderung dieser Gewachso erfolgte nach Drude's An-

sicht vermuthlich bauptsiichlich von der Weiclisel her in dem mitt-

leren der L'rstromthaler^) nach der Elbe bei Magdeburg, wo sich

dieselben ansammelten^). Von der Magdeburger Gegend aus breiteten

sich die Arten yermuthlich stromaufwarts aus. Sie gelangten dabei

„zur Saalemiindung und an der Miindung der Mulde vorbei in das

Elbthal nach Meissen". Nach DeUDE's ^[einung wiirde es bei dieser

Aiinahme „verstandlich, dass an der Elbe um Meissen herum eine

-luissere Zahl pontischer Relicte sich findet als weiter stromauf, da

(Icr (hirch Berglander erschwerte Verbindungsweg aus dem Bohmischen

.Mittelgebirge nach Dresden") vielleiclit weniger wirksam war als

der eben bezeichnete stromauf gerichtete." In die Oborlausitz

zwischen Neissethal und r>aiirzeii-Stolpen fand ebenfalls sowolil eine

Einwanderung aus Ostoii, voii der Oder, als audi eine solehe von

Siiden, aus Bolimeu, statt.

Diese Ansicht DRUDE's iiber die Einwanderung dor siidostliclicii

Artengeiiossenschaft in Mitteldeutschland besitzt manelic .Vclinlichkcit

mit derjenigou, welche ich im Jahre IH^,H iiber die Hiiuvaii<lerimg

imd Ausbreitung der an trockeuos, warmos Sounuerklima aiigo])as:^ten

(rowachsi> in :\titteldeiitsehland ausgespoclien habe*).

i,n'wandert sind, noch etwas betreffs der Wege, auf welchcn Drude's pontische

Pflaiizen wahrend des trockensten Abschnittes der orsten heissen Periode nach

Mitteldeutschland gelangt sind — soweit sie iiberhaupt wahrend dieses Abschnittes

eingewandert sind — erschliessen. Dass aber die genannte Gegend wahrend dos

trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode sehr reich an ^Steppenpflanzen"

war, das lassen doch die noch gegenwartig dort lebenden Glieder diesor Anpassungs-

gruppe viel besser erkennen, als die vielleicht sammtlicli aus eiiier viel IriihrnJi

Zeit stammenden fossilcn Steppenthier-Reste. Auch fiir >Mne sichi iv lioiiithrilmi-

des Klimas des trockensten Abschnittes der ersten heissou Prriodc -iiid NKiiiciNd"-^

Funde ohne Bedeutung. Sie gestatten nicht einmal eine sichorc Beiirtlieiluiig des

Klimas der Zeit, aus welcher sie stammen.

1) Drude scheint wie Loew anzunehmen, dass das stromende Wasser einen

Antheil an der Ausbreitung dieser Gewachse hat, denn er sagt a. a. 0. S. 79) :

,.Aber auch die Flussthal-Linien des ersten . . und zweiten . . Stillstandcs werden fiir

die Besiedelung noch in Thatigkeit gewesen sein."

2) Aus den soeben — Anm. I — angefiihrten Worten konnte man fast schliessen,

dass Drude die Einwanderung dieser Elemente in die kalte Periode verlegt.

3) Zu den aus Bohmen eingewanderten Arten gehort wahrscheinlich Lactucn

4) Grundziige u. s. w. S. 15—21, 90—92, 95, 104, 18^ Anm. 19. Ich linde es

eigenthnmlich, dass Drude gegen eine von mir fruher (Die Vegotationsverhaltnisse

der Umgebung von Halle (1887) S. 64—66 und 86-87 der Sonderausg.) iiber die Be-

siedelung des Saalegcbietes mit Gliedern dieser Anpassungsgruppe ausgesprochene

Ansicht, von welcher er bereits 1895 (vcrgl. Die Vortheilung ostlicher Pllanzeng.

S. 41) sagte, dass ich sie aufgegeben hatte, noch jetzt polemisirt und ihr eine An-

sicht entgegengestellt, welche in vielen Punkten der von mir 1894 ausgesprochenen

entspricht, dagegen uber die von mir in spateren Abhandlungen iiber diese Fragen

ausgesprochenen Ansichten mit einigen allgemeinen Bemerkungen hinweggeht.
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XjicI) meiner danidigeii Anyichr wurdc Mitteloiin.[);i \v;iliivii.| ,|,.v

von mir ills zweite Oontinentalzeir hozcichnetoii Ahvclmitrcs licr

<!ritt(^Ti liiterg-lacialzeit mit sehr znliir.Mclien an rruckni... uan.ir>
Soinmerkliina angepasstoii (lewaolist'ii Ix'sicldt. \v(>l.li(. tuich dem
Saaleo'obiete, doiii ('ontrum .MittoI("iiin|. ns. vi.ivii-li,!, vcm WcMdisel-
iind Doiiaugebiete durdi das ()d<M- mid I i.iv.l^rliirt. y.uui Theil
abor aiioh aiis Bohmen sowic aus dciii Don.iii- dmvli das Main-
gebiot — uud deiii Rlicing-obiote (birch (bis \VestM'i,^(d)iet gtdjiiio-ton'X

Waliroiid dor vierton Eiszoit vorschwaiiden viele diesor KiinvaiKhirer

gauz aus Mittebleiits(dibuid, und die (iebiete der librigeii wurden
sehr vorkloinert. Am reichsten an <liosen (.cowiichson blitd) in AJJttel-

d(Mits(diland das Saa.lo<>vbi(^t wpsth'ch von der Said." — mit Kins.ddns.

d»'r Saah^o-on'oncbMi — , und zw;ii- vurziiyli'-l! -rii, Mr.idlirlirr Tl,,.;!

'r()ri>an wachsen, sind hierhiii

Bobnien, w(» sicdi cbcinfalls sohr
'

Continontalzoit erhalton batten. ;
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besteht also dariu. dass ich die Einwanderung dieser Elemente in

Mitteleuropa und ihre Ausbreitimg in diosem nicht wie er in eiue,

sondern in zwei verschiedene Perioden verlege, dass ich die Gegend

zwisehen Pirna und Meissen fur liauptsachlich von Siiden. aus Bohmen,

besiedelt balte'}. wjihrend er annimmt, dass dieselbe haiii)tsao]ilicli

von Norden her besiedelt wurde, und endlich, dass ich (b'li iM'latlveii

Keichthnm dieser (legend, die Arniuth der Naclibargegenden iin

Norden und Siiden I'iir eine Folge der postglacialen kiiblen Periode

erklare, vvahrend Drude zu glauben scheiut^), dass sich diese Ver-

haltnisse bereits wahrend der Periode der Einwanderung und Aus-

breitung oder beini I'ebergange von dieser zur Jetztzeit') heraus-

gebildet habeii.

SpJiter ha])e Icli Jrduch orkaimt, dass die Wirkungeii drr vieit.Mi

Eiszeit, d. h. des jctzt von mir uls erste kiihle Periode Ixv-oiclniercu

Zeitabschnittes, und die Wanderungen wahrend der postglacialen

Continentalzeit, d. h. des jetzt von mir als zweite heisse Periode be-

zeichneten Zeitabschnittes, viel unbedeutender waren als ich 1894

angenommen hatte. Nach nieiuer jetzigen Annahme*) wurde Mittel-

deutschland wahrend des trockensten Abschnittes der ersten lieissen

Periode mit an warmes, trockenes Sommerklima und kaltes, trockenes

Winterklima angepassten Formen und Iiidividuengruppenreihen von

Pormen mit weiterer klimatischer Anpassung vorziiglich voni Oder-

gebiete her, in welches dicst' nxMst v(»ii Siidrri. und /\v;)r haupt-

sachlich aus deni Donan.ucldftc diindi die (i.d.irrr der \Va;ig und

der March, wenio:er von ()>tcn. ;ni> drni W'ciclixd'Mdiii'ri'. <'«diinur

der Doin

Kheinn.d

1) Diese Annahine ist ineiues Erachtens eine nothwendi^e Vo\ge dor ersttn

2) Mir ist nicht bekannt, dass sich Dbude dariiber ausgesprochen hat. wie er

sich die Entstehung der Gebietsliicken dieser Gewacbse vorstellt.

3) DnUDE nimmt, wie ich bereits im Eingang ^dieses Abschnittes gesagt habe,

an, dass auf die Steppenzeit, die Periode der Einwanderung und Ausbreitung der

Glieder der „sudostlichen Genossenschaft" in Mitteldeutschland, sofort die Wald-

periode, in welcher wir gegenwartig leben, gefolyt ist.

4) Vergl. Eutw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur. S. 350 [122] u. f. Ich muss

betreffs der Beweise fiir meine Annahmen und der Einzelheiten auf diese Abhandlun?

5) Es lasst sich nicht mehr feststellen, wie sich die Einwanderer auf diese ver-

schiedenen Wege vertheilen. Aus ihron gegenwartigen Anspruchen an den Boden

in Mitteldeutschland lasst sicli, wie ich dargelegt habe, nicht auf ihre Einwanderungs-
wege schliessen, da ihre Anspriiche zur Zeit ihrer Einwanderung meist geringer
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vorioren das Elbogebiet zwischeii deu bohmiscluMi Rand<i;ebirgeii und

der Saaleiiiiindung, und zwar vorzuglich sein an der Luvseite der

Randgebirge gelegener Siiden, das Havelgebiet und vor Allem das

Wesergebiet*) einen viel grosseron Theil ihrer Einwanderor als das

Saalegebiet — mit Ausnahme des ostlicb von der Saale geb\genen

(rebietes der Weissen Elster — und die an dasselbe angrenzenden

Elbegegenden bis zur Ohre, und wurden dadurch viel iirnier an diesen

(lewaclisen als letztere Gegend, wahrend sie ehemals \\o\\\ ebenso

r*'ie]i oder sogar reicher an ihnen als diese waren. ^V;'lllr(Ml(l des

rioekensten Abschnittes der zweiten heissen Periode") lialxMi sich die

meisten der damals nocli vorhandenen Einwauderer des trookensttMi

Abschnittes der ersteii lieisseii Periode von denjenigen Oertlicbkeiten.

"warpn als gegenwartig. Wahrscheinlich sind sehr viele oder sogar die meisten

der damaligen Einwanderer auf mehreren der genannten Wege eingewandert.

Daraus, dass das Wesergebiet gegenwartig so arm an diesen Elementen ist, dart"

nicht geschlossen werden, dass in dasselbe damals nur eine unbedeutende Ein-

wanderung erfolgt sei, und dass aus ihm weiter nach Osten, in das Saalegebiet,

nur wenige dieser Gcwachse gelangt seien, wie dies Drude zu thun scheint.

1) Und ausserdem das Odergebiet, vorzuglich sein an der Luvseite der bohmisch-

mahrischen Randgebirge gelegener Siiden, sowie das Donaugebiet von der bayerischen

Ostgrenze an.

2) Der Umfang der damaligen Ausbreitung dieser Gewachse lasst sich nicht

sicher feststellen, da sich nicht bestimmt sagen lasst, wie weit diese in der voraus-

gehenden ersten und in der nachfolgenden zweiten kuhlen Periode ausgestorben

sind; vergl. hierzu Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur. S. 308-315 [80-87] and

S. H5 i [ri5]. Da in weiten Strichon Mitteleuropas die Erhaltungsstellen vieler

Formen ausschliesslich oder fast aiisschliesslich an den Thalhangen der grossen

Strome und der untersten Theile ihrer Nebenstrome lagen, und da in diesen Strichen

diese Hange wahrend des trockensten Abschnittes der zweiten heisson Periode die

einzigon giinstigen Wandorwege fur diese Gewachse waren, weil sie allein damals

keinen Wald und keine zusammenhangenden Gebiische oder Verbjinde hoher krauti^er

Gewachse trugen, so haben sich viele Formen in ausgedehnten Gebieten Mittel-

europas ausschliesslich oder fast ausschliesslich an ihnen ausgebreitet und sind

deshiilb in diesen gegenwartig ganz oder last ganz auf die Nahe der grossen Strome

beschrankt. Diese Erscheinung kann leicht zu der Annahme verfuhren, dass diese

und ahnlich angepasste Gewachse wahrend des trockensten Abschnittes der ersten

heissen Periode in Mitteleuropa ausschliesslich in den Thalern der grossen Strome

eingewandert sind und sich vorzuglich in diesen ausgebreitet haben. Und in der That

nahmen fruher Loew und auch ich, und nimmt noch gegenwartig Drude (a. a. O. S. 79)

fine .solche Einwanderung an; vergl. auch Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur.

S. 352 [124]. In manchen Gegemlen Mitteleuropas blieben diese GewSchse

wahrend der ersten kiihlen Periode zweifellos ausser an den Thalhangen der grossen

Strome auch auf trockenen Lehmflachen, welche sich damals nicht mit Wald,

dichtcm Gestrauche oder dichten Bestiinden hoher krautiger Gewachse bedeckten,

erhalten. Sie haben sich sicher wahrend des trockensten Abschnittes der zweiten

heissen Periode auf diesen Fliichen ausgebreitet, sind von ihnen aber vollstandig

Oder fast vollstandig verschwundon, da dieselben in Folge ihres fruchtbaren Bodens

sclion fruhzeitig fast vollstandig in Aecker verwandelt und dadurch ihrer spontanen

Pflanzendecke beraubt wurden.
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ail welchen sie sich wahrend der ersten kiihlen Periode erhalten

hatter), melir oder weniger weit ausgebreitet. Im mitteldeutschen

Elbegebiete war oberhalb der Saalemiiiidiing die in klimatischer Hin-

siclit verhaltiiissmassig begiinstigto Umgebmig von Meissen am reichsten

an diesen Elementen geblieben ^). Diese haben sich von hier wahrend

der zweiten heissen Periode sowohl stromabwarts als auch strom-

aufwarts ausgebreitet und sicli dadiirch deni Kandgebirge wieder

niehr oder wpiiiger gt'Tiahcrt. Wiihrcnd dor /.wcitcii kiihleii Periclc

Oder weniger verkloinert uiul zerstiickelt. Die Verkleineruug uiid

Zerstiickelung war in den (Jegeuden am bedeutensten, in welchen

diese Gewachse wahrend der ersten kuhlen Periode am meisten zu

leiden gehabt hatten; sie war also in der Gegend von Meissen -Pirna

bedeutendfj' al-^ ini Saalegebiete mid in den angrenzenden Elb-

gegendiMr'. W-iliiciid der Jetztzeit hat nur eine unbedeiitende

spontanc Aiislufirinm- dieser Gewachse stattgefnnden^).

Anf die ubrig.Mi Phaneroganien Mitteldentschlands gelit DrUDE
nicht nahor ein. Er ervvahnt von dieseu nur noch Cleinuti-s Vifalbd L..

Helleborns foetidus L., Ruta graveohns L. nnd Lactuca ciio-iu L. Ruta

gramolens ist nach meiner Meinung in Mitteldeutschland nur vci-

wildert*): auch llelleborus foetidus nnd Lactuca virosa sind an eiiicm

1) Einige sclieinen sich jedoch ausschliesslich weiter sudlich, in klimatiscli

weniger begiinstigter Gegend, erhalten zu haben, so Aster Amelias L. im Plauenschen

Grunde, vergl. Drude, Die Yertheilung ostl. Pflanzengenossenschaften u. s. w. S. 40.

Die von Drude mit dieser Art zusanimen genannte Oinphalodes scorpioides (Haenke)

gehort zu einer anderen Einwanderergruppe, vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke

(L Saaleb. S. 59.

2) Meine jetzigen Ansichten iiber die Entwicklnng der gegenwartigen Flora

und Pflanzondecke Mitteldentschlands weichen also bedeutend von denjenigen

Drude's ab und lassen sich nicht mit diesen vereinigeu. Ich vermag deshalb

Drude's Worten (a. a. O. S. 82): „... dass in don jiingst von ihm [Schulz] ge-

iiusserten Anschauungen iiber Wanderungswege und Besiedelung viel Gemeinsames

mit den hier vorgetragenen Grundanschauungen enthalten ist oder doch die Mog-

Hchkeit einer gleichen Theorie zulasst", nicht beizustimmon.

8) Wenn Drude die L&cken der mitteleuropaischen Gebiete dieser Gewachse

eingehend untersucht hatte - vergl. S. 78, Anm. 2 — , so wiirde er crkannt haben,

dass sie in zwei Zeitabschnitten, deren Sommerklima kiihler und feuchter als das-

jenige der Gegenwart war, entstanden sind, von denen der erstere ein kiihleres und

feuchteres Sommerklima als der andere besass. Er wurde dann auch erkannt

haben, dass die Wanderungen dieser Gewachse in Mitteleuropa — abgeschen von

der unbedeutenden Ausbreitung derselbcn wahrend der Jetztzeit — in zwei Zeit-

abschnitte fallen, von denen der erstere, welchcr der ersten kiihlen Periode voraus-

ging, eine langere Dauer und ein tur diese Gewachse gunstigeres Klima als der

zweite, der ersten kiihlen Periode folgende, besass.

4) Drude's abweichender Ansicht (vergl. auch d ess en Deutschlauds Pflanzen-

geographie 1. Theil (1896) S. 207) vermag ich nicht beizustimnjen.
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Theile ilirer mitteldeutsclu'ii Wolinstatten ') iiicht spoiitan. Die
Individuen der spoiita?ioii mitteldeutscheii Wohnstatteii beider Artei),

sowie diejenigeii der spontanen Wohnstatteii von Clematis Vitalba,

welch' letztere ebenfalls.in maiichen Gegenden Mittoldeutschlaiids nur

verwildert ist, sind Naehkommen von Binwanderern des warmen Zeit-

abschnittes vor dem trockensten Absehnitte der ersten heissen Periode

oder (U'sjenigen nach deinselben.

9. Hans Winkler: Ueber die Regeneration der Blattspreite

bei einigen Cyclamen-Arten.

(Vorlaufi-e 311 ttheilung).

In sriiici \I(i

(Ni)8. p. :.:,: MM.

„die Bildimu n.Mi

Bhittstiel.. .rrlit iiii min/.Mi IMl,.

an i\vm lll.itt.- ii-md .iiwc 1'
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