
. SCHULZ: Phanerogame Flora unci Pflaiizendei ; i.-.i-.pIs 4ii

Absorption c er CO., . . . 143,23

dor Explosio n mit Knallgas . 143,23

Zulassung v n H . 217,76

der Explosio . 130,90

-111!

<£- ,00.

III. 1 Stunde im Stickstoffstrome.

IV. Stickstoffperiode = 20 Stunden.

tfasanalyse.

nfangliches Volumen 108,05 I C02
= 3,53 pCt.

ach Absorption der CO, ... . 104,82
|

H9
= 0,0 „

en Zusatz von Luft 168,80 I
X2

= 96,47 „

ach der Explosion mit Knallgas . . 168,80
j

Aus alien diesen Versuchen ist ersichtlich, dass bei der Atmung
annitfuhrender Samenpflanzen eine Wasserstoffbildung
attfindet. Audi bei Sauerstoffabschluss wurde keine Spnr

j asserstoff ausgeschieden, obschon die anaerobe Atmung der

ersuchsobjekte eine sehr intensive war.

Obige Versuche wurden rait Samenpflanzen ausgefuhrt. Versuche
it Pilzen, die vielleiclit mehr Interesse gewahren, sind noch nicht

ossen; sie werden den Inhalt einer anderen Ablumdlimu

rsburg, Botanisches Institut der Universitat.

68. A. Schulz: Uber die Entwickelungsgeschichte der

gegenwartigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke

II. Drude's Steppenpflanzen.
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442 A. SCHULZ:

lands" habe ich die Ansichten DRUDE's fiber die Entwickelungs-

geschichte der gegenwartigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke

dieses Gebietes 1
) eingehend behandelt imd ihre Unrichtigkeit nach-

gewiesen. Da DRUDE in seinem bald darauf erschienenen Buche:

„Der Hercynische Florenbezirk" 2
), seine bisherigeu Anschauungen fiber

die Entwickelungsgeschichte der gegenwartigen phanerogamen Flora

und Pflanzendecke Mitteldeutschlands wieder vortragt, meine Aussagen

fiber diesen Gegenstand — wie schon vorher — unrichtig darstellt

und sich sogar nicht scheut 3
), zu behaupten, dass ich meine „Grund-

ideen" vom Verlaufe der Entwickelung der gegenwartigen phanero-

gamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands einem von ihm

auf der 64. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher

und Arzte zu Halle a. S. gehaltenen Vortrage 4
) entlehnt hatte, so

will ich hier noch einmal auf einige Punkte dieser Entwickelungs-

geschichte eingehen.

In dieser Abhandlung werde ich mich ausschliesslich mit DRUDE's.

Steppenpflanzen 5
) beschaftigen.

Ebenso wenig wie in seinen frfiheren Schriften spricht sich

DRUDE in seinem vorhin genannten Buche klar und bestimmt darfiber

aus 6
), wann sich nach seiner Meinung diejenigen Gewiichse, die er

als Steppenpflanzen bezeichnet 7
), im Hercynischen Florenbezirke

1) Betreffs der Begrenzung dieses Gebietes vgl. SCHULZ, a. a. 0. S. 54.

2) Leipzig I902j 6. Bd. von Englkr und DRUDE, Die Vegetation der Erde.

:i) A. a, 0. S. 1GG-167.

4) Ein Referat — von Drude — iiber diesen Yortrag: „Bemerkungen uber

die Florenentwickelung im Gebiet von Halle", enthalten die Verhandlungen der

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte, G4. Versammlung zu Halle a S.,

•21.-25. September 1891, 2. Toil (1S92) S. 104-106. Wer die in diesem Referate

ausgesprochenen Ansichten mit meinen Ansichten sorgfaltig vergleicht, wird nur

darin beistimmen, dass „eine fbereinstimmung in unseren Grtindideen" nicht be-

steht: vgl. auch diese Berichte 20. Bd., S. 80.

5) Im Folgenden sind nur Phanerogamen behandelt.

6) ^amentlich der fiinfte Abschnitt von DRUDE's Buch (S. 613 u. f.), "» de

*J
die Entwickelungsgeschichte behandelt ist, ist sehr unklar - stellenweise direKt

verworren — und voller Widerspruche. . .

7) Eine Anzahl seiner Steppenpflanzen hat DRUDE auf S. l!«-l!'-> s'-'"^

Buches zusammengestellt. Die weitaus meisten von diesen gehoren zu meiner

zweiten Elementegruppe: nur solche habe ich im Folgenden behandelt. ftt«
Jj^JJJ

konnen garnicht als ^Steppenpflanzen" bezeichnet werden.) Betreffs <*— w,p

Gruppen der Elemente tier phanerogamen Flora des nordlic

der Alpen gelegenen Teiles Mitteleuropas — dieser Teil ist im Folgenden km* a

Mitteleuropa bezeichnet — vgl. z. B. SCHULZ, Entwickelungsgeschichte^

•regenwartigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Schweiz. I: ' l! "
te

. .

r\

Botanischen Centralblatt 17. Bd. (1904), S. 157 u. f., sowie SCHULZ, l
'Jjf
"^

Probleme der Entwickelungsgeschichte d- ——•**-•« TiTumeroeamei

Pflanzendecke Suddeutscblands, ebenda
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Entwickelung der phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands. 443

fest angesiedelt haben. Er scheint anzunehmen 1

), dass ihre An-
siedlung in diesem in sehr verschiedenen Zeiten: teils vor der

ersten Eiszeit, teils in der Zwischenzeit zwischen den beiden yon
ihm angenommenen Eiszeiten, teils, und zwar hauptsachlich, nach
der letzten Eiszeit, erfolgt ist. Sie kamen teils

2
) aus Bohmen, teils

— die meisten? 3
) — direkt aus dem Osten, aus den Gebieten der

Oder und Weichsel. Die ersteren wanderten 4
) „teils im Flusstal

[der Elbe] selbst nach Uberwindung der waldbedeckten Elbsandstein-

gehange, teils . . . entlang der . . . Einsattelung zwischen dem Oat-

lichen Erzgebirge und westlichen Elbaandsteingehange bei Hellen-
dorf" 6

)
6
). Die anderen wanderten 7

) von der Weichsel und Oder her
— mit Hilfe des stromenden Wassers 8

) — in den Flusstalern langs
der beiden sudlichen Stillstandslinien des nordischen Inlaudeises der
letzten Eiszeit, die — erst sudlich, danu nordlich — das heutige
Elbgebiet urn Magdeburg umgeben 9

), nach der Gegend dieser Stadt.

Yod hier breiteten sie sich strahlig aus und gelangten dabei
zum Teil „an der Mundung der Mulde vorbei in das Elbtal nach
Meissen" 10

). DKUDE nimmt eine solche Einwanderung deshalb an,
urn zii erklaren 11

): 1. warum die von ihm als „Land der unteren
fcaale- lu.'zoichnete Landschaft des Hercynischen Florenbezirkes trotz
'»rer westlieheren Lage so viel reicher an Steppenprlanzen ist als

) ak
1 Vr1

'
hierZU Dkude

'
1)er Hercynische Florenbezirk, S. 42<J, 1. Absatz, 6:51,

-Absatz^iBl,
1. Absatz, i\?.\, ;). mul 4. Absatz usw.

g

"
)

.

Vgl
- a

- a
- °-> S. I.«;S, 8. Absatz und S. 421), 1. Absatz (viele Arten), sowie

F
°) ^gl- a. a. 0. G35: „Hier<lurch wiirde es ferner verstandlich, dass an der

'be um Meissen heruin eine grossere Zabl pontischer Relikte [meist „Steppen-
ptlanzen-] sich findet als weiter stromauf, da der durch Berglander erschwerte Ver-
omdnngsweg aus dem Bohmischen Mittelgebirge nach Dresden vielleicht weniger
wirksam war als der eben bezeichnete stromauf gerichtete". Dagegen S. G31:
«J iese pontischen Burger [d. h. die Steppenpflanzen] kamen selbstverstandlich tob
sten, und Me wenlen lhivn erslen F.inzn-- vielleicht schou lriihe in der Periode

B< alten haben, als das nordische Landeis noch den pommersch-preussischen Land-
mcken besetzt hielt und die vom Siiden kommenden Fliisse mit der Weichsel be-
gmnend am Siidrande dieser Glctscherlandschaft westwarts bis zum heutigen Elb-

' ett stromten, wodurch in den wichtigen, durch grosse Stromlaufe ausgeubten

ln
'
a « Hf-rz Deutschlands geoffnet blieb."

:

;

r>R t dk, a. a. 0, S.G33.
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444 A. SCHULZ:

der hercynische Osten uud besonders das sachsische Elbhugelland,

2. warum sich an der Elbe urn Meissen herum eine grossere Anzahl

voa Sreppenpnanzen findet als weiter stromaufwarts *) mid 3. warum 3

)

im Neissegebiete der Oberlausitz — auf Basaltbergen — Steppen-

pflanzen wachsen, „welche weiter westlich in Sachsen fehlen und

dann erst an der Saale in Masse wieder auftreten".

Wie sich DRUDE das Yerhalten der Steppenpflanzen in Mittel-

deutschland nach ihrer Ansiedlung in diesem denkt, lasst sich aus.

seineni Buehe nicht orsehen 8
).

Es kann meines Erachtens nicht bezweifelt warden, dass wahrend

des Hohepunktes der letzten — der vierten — Periode bedeutender

Vergletscherung des nordlicheren Europas in der Quartarzeit Elemente

meiner zweiten Elementegruppe und diesen in ihrer klimatischen

Anpassung gleichende, gegenwartig nicht mehr in Mitteleuropa

wachsende Phanerogamen nicht in Mitteldeutschland leben konnten,

ganz gleich, ob das damalige mitteleuropaische Klima einen konti-

nentalen oder — was meines Erachtens sicher ist — einen ozeanischen

Charakter hatte
4
). Aber audi wahrend des Hohepunktes der folgenden

Yergletscherungsperiode, der Periode des Biihlvorstosses PENCK's %

als weder das Gletschereis der Alpen, noch das nordische Inlander

einen so bedeutenden Umfang hatte wie wahrend der vorausgehenden

Yergletscherungsperiode, herrschte meines Erachtens in Mitteldeutsoh-

land ein fur die Elemente der zweiten Gruppe so ungiinstiges Klima,

.lass hier solche - und ahnlich angopasste Phanerogamen — nici

1) VgL hierzu a. a. 0., S. 635, sowie S. 441 „ . . . dass gerade solche Arte",

welche in der Flora des ostlichen Thiiringens und des Saalelaudes sebr veTt>r
.

und charakteristisch sind, im nordlichen Elbhugellande auf Hiigeln mn Meissen i

einzigen Standorte besitzen."
h vol}

2} VgL hierzu aber a. a. 0. S. 4J7 , wo von diesen Art

Bupleurum falcatum, angenoramen wird, dass sie in die Lausitz wabrscheinlic i^
dem bohmischen Mittelgebirge eingewandert sind, sowie S. 635, wo benaup

dass sie teils aus Bohmen, teils von der Oder her eingewandert sind. uaUT,t-

3) Aussagen wie: „War damals |d. h. friih in der letzten Ei-'-i^ «
j

''

'
j

,

gemisch [aus pontischen Steppenpflanzen und praalpinen Arten], » I" - ; -'";
^f (

allmahlich, entstanden, so konnten sich di.- |-r;i alpin-p ..mis "hen
Genossensc ^^

bei der Einkehr hmitiger Wrhiiltnisse an die Pliitze begeben, wo AV[
_''

M '

teils zusainmen, teils nahe bei einander finden" (S. (531), verstehe ich n' c "^

„

4) Vgl.hierzuScHrLZ,Entwicklungsgeschichted,r
j

Flora und Pflanzendecke der oberrheinischen Tiefebene und ihrer UmgeDttBg

gart 1906) S 7-8 und 79 u. f.
, z pal

5) Vgl. hierzu Schtjlz, a. a. 0. S. 9—11 und 91, Anm. 44, sowi- >>
' ^ .

Schicksal der Alpenvergletscherung nach dem Hohepunkte der "
•

Centralblatt fur Mineralogie, Geologic und Palfiontologte L904, S.266-
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m leben vermochten J

). Es liisst sich dies am leichtesten
2
) durch

nineii \ergleieh der — gegenw;'irtigen — Yerbivitung dieser Elemente
hi wAhrend des HOhepunktes der Periode des Biihlvorstosses be-

deutend vereisten Gebieten des nordlicheren Europas, in Skandinavien
und in dem mittlerea und westlichen Teile der Nordalpea*), mit

ihrer Verbreitung in dem wahrend dieser Zeit nicht vereisten Teile

des mittleren Earopat erkennen. In jenen Gebieten konnen diese

•iewfudise ganz sicher nicht wahrend des Hohepunktes der Periode
des Biihlvorstosses gelebt haben. suinleru sich erst nach diesem
/ 'itpunkte angesiedelt haben, und zwar nur wahrend eines Zeit-

•btchoi&es, wo nicht nur in jenen Gebieten, sondern im ganzen
n-'i'dlieheren Europa ein bedeutend trockneres und heisseres Sommer-
klima und ein bedeutend trockneres und kalteres YViuterklima
licrrschte als gegenwartig 4

). Im Yerlaufe dieses — von mir als

rrockenster Abschnitt der ersten heissen Periode bezeich-

oetea — Zeitabschnittes miissen sich diese Gewachse auch in dem wah-
rend der vorausgehenden Vergletscherungsperiode nicht eisbedeckten
F«ie Mitteleuropas weit ausgebreitet haben. Nun enthalt das Areal der
meisten von ihnen in den bezeichneten vordem vereisten Gebieten
N "lir grosse natiirliche — d. h. nicht durch den Menschen ge-
M&affene — Liicken. Diese konnen nicht ursprunglich sein, sondern
illlv Entstehung nur einem Aussterben der betreffenden Gewachse-
;ll 'f dem Raume der Liicken wahrend einer auf die Ansiedlungszeit
•lieser Gewachse, in der deren Yerbreitung in jenen Gebieten ohne
8w«fe] 8ehr d.-irlmnWig war. folgenden ungiinstigen Periode - mit
kfthlem und feuchteai Sommerklima — verdanken 6

). In dieser

-von mir als erste kt'ihle Periode bezeichneten —Periode
tn ">se]i audi die zahlreicheii grossed Liicken der Areale der Mehr-
zahl der Elemente der zweiten Gruppe in dem in der Periode des

Biihlvorstosses nicht eisbedeckten Teile Mitteleuropas — also auch

1) Es wuchsen damals iu Mitteldeutschland allerdings nicht wenige solche
v

In " It roc! stcn Abschnittes der ersten heissen Periode wilder
Vl " Id.-utschland eingewandert sind li batten ilir damaligen mitteldeutschen

-nipponreihcn fine cum and.-i.- klmi.iti.-i.. A 11 palling als diese neuen
tmwanderer. Von den aofiSchfiessUch zur zweiten Elementegruppe gehorenden
Arten war damals wohl keine in Mitt. Ideuts. bland vorhanden.

2) Auch auf andere Weise liisst sick dies nachweisen; ich will an dieser
>t ''ll»- ai.er hierauf nicht eingehen.

m I nngebiete (einschliesslich dieses) bis zutn I ; li. »i t.---.-i-i
.

-tt- < i H » hii.^Ik-h

r-fTs der Griinde fur .lie^e Amialmie vul. Scilii./. Kntwickliui--

der phanerogamen Pflanzendecke Mitteb-nropa* nordlich der Alpen,

1899 \Nt u .f., Darselbe, Enrwicfcel -nwaxtigen

" !' !• r i i! ,i Filan/. nd. -h der S, liweiz, a. a. 0. S. 170 u. f., und Der-
M

_'
rhor <'ini' r" Problemc nsw., a. a. 0., S. 199 u. f.

•'' VgL Tonga Anm.
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in Mitteldeutschland — entstanden sein; sie lassen deutlich erkennen,

dass ein bedeutender Teil der betreffenden Gewachse damals in

diesem Gebiete dem Aussterben nahe war. Das Yorhandensein

dieser Periode lasst sich im Alpengebiete geologisch sehr leicht

nachweisen; es ist diese Periode namlich der Zeitabschnitt des

Gschnitzvorstosses der Alpengletscher PENCK's, welch letzterer viel

unbedeutender war als der Biihlvorstoss *). Wenn aber schon wahrend

des Zeitabschnittes des Gschnitzvorstosses das Klima Mitteldeutsch-

lands so ungfinstig fiir diese Gewachse war, so muss das Klima der

Periode des Buhlvorstosses 2
) deren vollstandiges Verschwiuden aus

Mitteldeutschland herbeigefuhrt haben. Sie konnen sich also erst

nach dieser Periode in Mitteldeutschland fest angesiedelt haben; und

zwar muss ihre Ansiedlung in denselben durch kontinentales Klima

ausgezeichneten Zeitabschnitt — den trockensten Abschnitt der

«rsten heissen Periode — fallen, in dem sie sich in den wahrend der

Periode des Buhlvorstosses stark vereisten Gebieten angesiedelt haben.

Wahrend dieses Zeitabschnittes hielt das nordische Inlandeis nicht

mehr den pommersch-preussischen Landriicken besetzt, und bestanden

auch nicht mehr die Urstrome langs den Stillstandslagen des ab-

schmelzenden Inlandeises 3
), sondern es hatte schon bei Beginn dieses

Zeitabschnittes im nordlicheren Europa das perennierende Eis emeu

geringeren Umfang als gegenwartig*).

In Mitteldeutschland sind die Elemente der 2. Gruppe wohl

samtlich ausschliesslich aus Ungarn und Siidrussland, wo sie sich

wahrend des Hohepunktes der Periode des Buhlvorstosses erhalten

hatten, eingewandert. Den ungarischen Einwanderern standen zur

Einwanderung in Mitteldeutschland drei Wege zur Verfugung: 1. von

der Donau durch das Waag- und Marchgebiet nach dem oberen

Odergebiete und von hier nordlieh der nordlichen Randumwallung

Mahrens und Bohmens nach Westen, 2. durch das osterreiehiscn-

1) Vgl. hierzu z. B. SCHULZ, Die Wandlungen des Klimas, der Flora, «Jer

Fauna und der Bevolkerung der Alpen und ihrer Umgebung vom Begmne i

^
letzten Eiszeit hi. /in jiin^i-n-i, St.-inz.-it '/., itM-hrilt fiir Naturwissenschaften, n

• ^
(1904) S.41 u. L, suwie Si mi i./. Da- Srhi.-ksal -i. r Alpenvergletscherung usw., **^

2) Dieses muss denselben Charakter wie jenes, aber bedeutewl ,i
;

Sommer als jenes besessen haben; vgl. hierzu SCHULZ, Eutwicklungsgescn^
^

der gcgtMiwfirtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der oberrheinis

Tiefebene S. 79 u. f. n,

3) Dri.dk's Annabme einei Einwanderung d« Steppenpflanzeu an den

stroraen ist somit ganz uubegrundet. ,

nittes
Jx Auf die natiirlichen Verhaltnisse Mitteleuropas wahrend du

j naher eingehen; vgl. betreffs derselbei

lungsgeschichte der gegenwartigen phauerogamen Flora und Pflaa

rheinischen Tiefebene S. 11 u. f. Das, was Dkcdk mir a. a. 0.. S. ^i. ' A; ^
zuschreiben scheint, habe ich, d- r h li / r>> ,.u- int. r-lai i.d.-.i und die Pos*g *

u
.

Steppenzeiten scharf von einaud r »<.-( hidden hab. . s. 1' -tv- r-tandlicb nie eia
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mahrische Donaugebiet und Bohmen 1
) und 3. durch das oster-

reiehisch-mahrische Donaugebiet nach dem bayerischen Donaugebiete
und von hier durch das Maingebiet nach dem Werragebiete und dem
im Osten an dieses angrenzenden Elbegebiete. Der erste dieser

drei Wege war ohne Zweifel der bequemste; die Mehrzahl der

ungarischen Einwanderer ist sicher — ein grosser Teil davon ist

sogar wohl ausschliesslich — auf ihm, von der Oder ab zu-

saramen mit den sudrussischen Einwanderern 2
), nach Mitteldeutsch-

land gewandert. Der Weg durch Bohmen war zwar der kiirzeste,

aber trotzdem ohne Zweifel der beschwerlichste 3
); auf ihm Bind viel-

leicht nur solche Arten nach Mitteldeutschland gelangt, die audi auf
den beiden anderen Wegen oder auf dem einen von diesen dorthin
gelangt sind*). Bei keinem einzigen der damaligen ungarischen Ein-
wanderer lussr, sich bestimmt sagen, auf welchem oder welchen von
«len beschriebenen Wegen er nach Mitteldeutschland gelangt ist; und
nur bei recht wenigen der ungarischen Einwanderer kann einer
dieser Woge a]s der wahrscheinlichste Einwanderungsweg hin-

gestellt werden. Bei sehr vielen der damaligen Einwanderer lasst

es sich nicht einmal sagen, ob sie in Mitteldeutschlaml aus Sfnl-

nissland oder aus Ungarn oder sowohl aus diesem als auch aus jenem
Unde eingewandert sind 5

). Sowohl Schlesien als audi das Konig-
reich Sachsen war am Schlusse der Einwanderungszeit dieser Ele-
wente sehr reich an solchen, ohne Zweifel reicher als der weiter
westlich gelegene Teil Mitteldeutschlands, vorzuglich der westliche
lei1 (les Saalebezirkes und das Wesergebiet. Sie verdankten. wie
schon angedeutet wurde, ihren Reichtum vorzuglich der Einwande-
r»ng aus Siidrussland und der von der Donau her durch das Wang-
n

' -Marchgebiet. Diese beiden Einwanderergruppen drangen von
'er(.)d er ] ler durch das sachsisehe und das markische Elbegebiet
nacl

> dei Saale und der Elbe unterhalb der Saalemiindung vor 6
)

7
).

ohepuuktes der I. > Li. -monte dor J. < iruj'i

e sich in meinen neueren Schriften Iber die fertrieMngiffMetiiditc dor gegen-

''"'-.''"j'l'i'iifiruirimirn Flora und IMlunz.-n.l.- ke Mitteleuropas.
Sip wanderten — wie in den fibrigen Gegendei Min> l-uropas — nicht nur

S " !lr ^""ii^n Anteil.

Auf ihre Wanderungen in dem west lirli vmi der Snale-Klbegrenze gelegenen
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Recht viele sowohl der russischen als audi tier ungarischen Waudorer

drangen durch Schlesien mid das Konigreich Sachsen hindurcli in

Bohmen ein x
). Yielleicht war die Anzahl dor damals von Nonleii

her nach Bohmen gelangten Elemente der 2. Gruppe bedeutender

als die der gleichzeitig aus Bohmen in Schlesien und Sachsen MB-

gewanderten 2
). Eine Umgehung von Schlesien und des Konigreichs

Sachsen durch eine grosse Anzahl Steppenpflanzen im Norden von

der Weichsel her, die DRUDE nach LOEW's Yor« 1
'"

fand nicht statt. Die Yerhaltnisse, die diese irrtiimliche Annahme

veranlasst haben 4
), haben sich erst lange nach del Zeit der w&"

wanderung und Ansiedelung der Elemente der 2. Grnppe in Mittel-

deutschland ausgebildet 6
); und zwar in der schon erwahnten. tiir

diese Gewachse so ungiinstigen ersten kiihlen Periode, in der diese

— soweit wie sie sich (iberhaupt erhielten
6
) — einen sehr grossen,

die meisten von ihnen wohl den grossten Teil ihres mitteleuro-

paischen Areals einbilssten. Damals war fur diese Elemente das

Klima in den im Norden an die nordliche Randumwallung Mahrens

und Bohmens angrenzenden Landstrichen — in Schlesien und dem

Konigreich Sachsen — soviel ungiinstiger als in den weitei nordlich

gelegeuen Strichen des Oder- und Elbegebietes und vorziiglich im

Saalebezirke 7
), dass Schlesien und das Konigreich Sachsen einen

bedeutend grbsseren Teil ihrer Elemente der 2. Gruppe verloren

als die markischen Oder- und Havelgegenden - deren Bodeii-

verhaltnisse viel ungiinstiger sind — und vor alleni del - l el ~

dings durch sehr giinstige Bodenverhaltnisse ausgezeichnete — ^a '

"

Teile Mitteldeutschlands will ich hier nicht eingehen. Das — Weoige —

.

DRUDE fiber diese Wanderungen sagt, ist unrichtig.

1) Solche Einwanderer sind z. B. Stipa Tirsa Stev., Avena ilmrtoium -

>

Astragalus armaria* L. und Jurinea ,,,anoxic D< ' . Hei den beideii .-r sten mm

auch PODPERA (Uber den Einfluss der Glazialperiode auf die Eutwickelimg at

Flora der Sndetenllnder, 1. Bericht der Naturw. Sektion des Yereins " Botan
!

s
.

C

h

"

Garten in Olmutz- (19Q&) S. 15), der ganz iibersehen hat, dass ich scho1

^

^

die Einwanderung solcher Elemente in Bohmen von Norden her nachgewie&en
^

(vgl. SCHULZ, Entwicklungsgesch. der phan. Pflanzendecke Mitteleuropas, '^J
an, dass sie nach Bohmen von Nordeu her gelangt sind. Die Einwanderung

.

Elemente erfolgte vielleicht vorziiglich durch das Neissetal.
^ m an-

2) Es ist aber ganz ansgeschiossen, dass, wie es PolM'KKA ''•'';'
j n _

zunehmen scheint, siimtliche „Steppenpflanzen" Bohmens von Borden

gewandert sind.

8) A. a. 0., S. 157, sowic die vorliegende Abhandlung, S. 1 18 • •
'•

4) Vgl. hierzu die vorliegende Abhandlung, S. 443 - 444
Mittel-

5) Vgl. hierzu ft HI LZ, KnUieklungsgesch. der phan. Pflanzendeoke iu

ouropaa, s. 1-J2 u. f.
. periode

ti) Viele Einwanderer des trockensten Abschnittes der ersten nei*seu

verschwanden in der ersten kiihlen Periode ganz ans Mitteleuropa.
der

7) Vgl. betreffs dieses Schulz, Grundziige einer Kntwickliing^<-J
iu >

^.
I'ilanzenwelt Mitteleuropas seit dem Au>gange der Ter'iarzeit (Jena

1,S 'J - "
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Kntwickelung <i<-r j.li;ni.'r«>^;.-n ii..-n Flora und I'll
\ jA>. 44'J

bezirk, uml dass niehr wciiigr Elemente aus dem Konigreich Sarhsen

uml vora'igludi aus Schlesien vollstandig verschwanden. die sieh in den

'ii kitchen Oder- mid Havelgegenden und — oder — ini Saalebezirke

I'l-hielten. Xur in klimatisch besonders begiinstigten Striclien Sehlesiens

und des Konigreichs Sachsen, hauptsachlich in solchen, die zugleich

audi giinstige Bodenverhaltnisse darbieten, erhielt sich eine grossere

Auzald empfindlicherer Elemente der zweiten Gruppe. In Sacdiseit

1'lieb die Elbegegend und in dieser besonders die Umgebung von
Meissen — die damn Is das fur die Elemente dieser Gruppe giinstiiisre

Klnna liatte
1

) — am reichsten an solchen. Aber auch hier erhielten

*ieh die meisten der tiberlebenden nur in sehr mibedeuteiider Yer-
breitung. Mele von ihnen breiteten sich jedoch spater, wahrend des

von mir als trockenster Abschnitt der zweiten heissen
Peri ode bezeichneten Zeitabschnittes von ihren Erhaltungsstellen
aus an der Elbe und am Unterlaufe von Zuflussen derselben mehr
"der weniger weit aus 2

), doch drangen wohl nur wenige bis in das

'-I'^andsteingebirge oder bis iiber die Gegend von Torgau hinaus
vor. Yon der Saalemundung her wanderten wahrend dieses Zeir-

UMchnittes vielleicht gar keine Elemente dieser Gruppe in die

legend von Meissen ein, und aus Bohmen gelangten damals in diese

Gegend nur solche, die sich eine Stromtalanpassung erworben hatten
"»'• *ich infolge davon mit Hilfe des stromenden Wassers ausbreiten
konnten 8

). Die Areale der Elemente der 2. Gruppe verkleinerten
sich spater, wahrend der zweiten kuhleu Periode, noch eiumal nicht

1) Ihr Klima war fur diese Gewachse giiustiger als das der weiter oberhalb
gelegenen Gegend von Dresden-Pirna-Schandan, die strichweise gunstige Boden-
verhaltnisse (Planerkalk, vgl. DRUDE, a. a. 0., S. ICO u. f.) bietet.

f

- Ihr sachsisches Areal (vgl. hierzu die Karte in DRUDE's Buche) macht in-

|°'ge davon den Eindruck, als sei es ein Teil ihres Eiuwanderungsweges in diese

;: langs der Elbe entweder aus Bohmen oder von der Gegend der Saale-

hr. Ich halte es aber fur recht wahrscheinlich, dass die meisten der heute
* lebenden Individuen dieser Gewachse von Eiivwanderern ab.»rammen, die

•

i Periode - an der Elbe in die.se Landschat't

i Elemente der "J. Gruppe der I

iuptatrum falcatum L, Artemisia »v»pari<: L. uml Liictuca

s Bohmen eingewandert. Bt//,/e>iru!>, f<i,'<utnm

ocl .i heutiges Areal in der Nahe der Neisse, das den Eindniek dam
' uckes eines Eimvanderuugsweges aus Bohmen liings der Neisse macht. erst nach
e «" ersten kuhlen Periode erworben. Wenn man diese meiues Erachtens gani ein-

achen und klaren Verhaltnisse so wie Duron n erklaren versucht (Tgl a. a. 0.,

' • M und die vorliegende Abhandlung, S. 44:1— 44-1), so wird allerdings .-'in

™)*«i ^yi-'tlietisrhes Gebiet betreten", in das Drude wohl kein denkender
-'

J '-S'-h..r i'nlgen wird.

•>) Solche sind z. 15 Stsijmhruun strictissimum L. und Tilhymalus Gerardianua
• ac

'l-'. >»wiu wohl audi Rai'.unrulus illiiricus L. Ausserdem >ind damals wohl auch
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450 A. EBNST:

unbedeutend, worauf eine nochmalige, aber nur unbedeutende Yer-

grosserung der Areale wahrend des trockensten Abschnittes der

dritten heissen Periode folate, an die sich eine erneute, ebenfalls

nur unbedeutende Yerkleinerung- derselben wahrend der dritten

kiihlen Periode anschloss, auf die die Jetztzeit folgte, in der nur

eine sehr unbedeutende spontane Ausbreitung dieser Gewachse statt-

findet 1
).

Ernst: Das Keimen der dimorphen Fruchtchen

von Synedrella nodifiora (L) Grtn.

Eingegangen am 13. Oktober t906.

Im Anschluss an Mitteilungen fiber einen Yererbungsversuch ra

Dimorphotheca pluvialis bespricht C. COKKENS im Aprilhefte diese

„Berichte" das Keimen der beiderlei Friichte der genannten heterc

karpen Komposite. Die angestellten Keimungsversuche ergaben, da:

die Friichte der zwitterigen Rohrenbluten, die „Scheibenfrfichte*

besser (in hoherer Prozentzahl) und rascher keimen als di

Friichte der weiblichen Strahlenbliiten, die „Raiidfriichte'

CuRRENS ist der Ansicht, dass die DitTerenz in der Keimdaue

wolil zu einem grossen Teil durch die ungleiche Beschaffenheit de

Fruchtschale, durch ungleich leichten Zutritt des Wassers zui

Embryo bewirkt werde, der Unterschied der Keimprozente da

gegen sicher in einer Yerschiedenheit der Konstitution derEmbryone

hegriindet liege.

Yon entu ic be undcj tologischen I ntersmdiun-t-'

ausgehend, iiber welche spater an anderer Stelle berichtet werde

wird, bin ieh wahrend meines Aufenthaltes in Buitenzorg auf .lav

dazu gelangt, Keimungsversuche mit den Friichtchen einer ftnaerw

hetorokarpen Komposite, Synedrella nodtflora (L.) Grtn., T0

zunehmen. Da die angestellten Yersuche zum Kesultare tulirtei

dass nicht bloss der Unterschied in den Keimprozenten, somen

1) Vgl. hierzu SCHULZ, Entwicklungsgesch. der gegenw. phan. Flora u.

5*j*J
decke der Oberrheinischen Ticf'ebene tmd ihrer Umgebung, S. 20 u. f. DRL

Einteilung der Postglacialzeit (a. a. O., S. 624) ist falsrh. Er bat ausserat

Nkhij]N<;, der die ^Postglacialzeit", d. h. die seit der „Haupteiszeit veiilosst

Zeit a - ohne jeden Grand - in drei Al sclm tt ii eii tun i n -
'"

£
te Pj

und eine Waldzeit einteilte. voll-tiinui- ini.-v.-rstanden. Vgl- lnciz» ScH

di-se Berichto, -JO. Bd. (190-2), S. 6.').
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