
2ur weiteren Kenntnis der

Quellmoore des-Preussischen Landriickens

mit hauptsfechlicher BeriXcksichtigung

ihrer Vegetation.

Von H. STSIFEIf (Allenstein)

,

Erklarung der gebrauditen Abkiirzungen.

F.R. as Forstrevier; P. = Forsthaus; Bel. = Belauf , Schutzbezirl:; Jg. - Jagen;
H, = Nordeu, Osten "besAv. nordlich, ostlich von etc.; Kr. = ICrois; Prof. =
Profil; 5, LI. K. =: Quellmoorlnippe ; Q. H. H. = QuellniQorliang; Q. M. S. = Qu6ll-
moorsumpf; G. SI.. = Gehano;einoor»

EI35LSITUKG.

Zu den am wenigsten "bekannten Moorbildungen gehoren unstreitig jene, die dem
Austritt von Quellen odor Sickerv/assern ihre }Cnt3t9hiing verdanken mid in der Li-
teratur unter dem IT«?2aen "Quellmooro" unCl ''Gehan{;enioore'* bezeichnot -worden sind.

Es sind dies ?&>ore ron goringer Auadehr.uiig, die im ersben Fall als m^hr cder
-*7eniger deiitlich ausgebildete ICuppon nesit gcu Fiisse von Stoilboschungen, doch
au.cb an diesen selbf?t auftrefcen, im sweiten Talriinder und geologisch verw32idte

Gebilde auf kiirzero oder ls.B^^re Strecken - entsprechend dem Austrittshorizont
des Grtmdwassers - als deutlich geneigte Fliichen begleiten und sich hauflg bis
.Tar Talsohle hinziehen.

Derartie-e Mocrbildvvngcn sind ^-clegentlicK von SHTDTXIiL^ (l) , CRAI»flAIJN (2), FRUH
laid SCirROSTEH (o.) und be.^ilglich ihres ci^ologisohen A-uiliaus mtA ihrer Ilntsteburig

aiisfiihrl icla nnd gnuidlegeiid von H. HESS v. WICIiDORFF -j.rA ?. RANuE (4, 5). tsUan-
lelt t/orden. Dia Arbcitsn der bsideri letstgonannten Autoron 'osziohen sich haaptsach-
lich. cTif die laippernforrnigen Gebilde (Q:aellnioore im engeren 3inne), wahrcnd
tiber "Geimngemoore" zusajimiGnfansende Abhar^lur^en noch nicht existieren^

Es lag daher achon langerc- Zeit in der AbuiCsht des Prcusaischen Botaniachen
Vereins, die in seineru Arbeitsbereich liegenden Gebilde oben erwahnter Art in
den. iCreis seiner Untersuchangen zu Ziehen, was in don Jahren 1914 - 17 durch die

Beaaftragvmg des Verfassers mit dies^r Arbeit verwilclicht wurde.

Lie in Frage koomenden Gebilde liegen tlber den Qaxizen Freussischen Landrc-ck-

en zerstreut xmCL zvior nicht gleicbmassig imd einzeln, sondern in siehr oder weni-

ger zahlrciclien Grappon, die v/ledervun oft ra mehreren zuycrmenhangen und ao

Quellrrioorgebiete (vergl. die Xartenskizzen auf der folgenden Seite UTid bei (i)

bilden. Sin solches ist suniichat die Rominter Heide in den Kreison Goldap und

Stallupohnen ; ein z^.veites noch gressers die Borker Ilcide und ihre nahere Uir.^imng

im Bereich der Kreise Goldap, Oletsko und Angerburg. Es entfaalt eine Gruppe

von Quelliaooren in Lerikuk-Tale, eine zweite an.Rande des Skallischer Be-

ckens boi Balinhof Fopiollen und Rittergut Rosental (beide Gii\ppen iiu Kr. Ar^er-

burg) , eino dritte an Haasseren- und Pillung-See (l>. Goldap) tmd eine vierte

im Krebsbacktal bei Sawadden und Sokolken (llr. Pletzko) . Beide Gebieto booitzcn

zalilreiche und bedeutende Quellmoore; auf das letzte besiehen sich die erste

und i.T. zweite Arbeit von K2S2 v. WICliDORiT und P. RA2TGE (4, 5). Ein drittcs

Gebiet liegt im Quellgebiet und. Oberlauf der Alle in den Kreisen Ueidenburg und

Allenstein, steht aber sji 2ahl und Bedeutung seiner Sfoore erheblich hinter den

beidon vorlier genannten anirliclr. Dann warden eine einzolne aber recHt reichlaalti-

ge GruT»pe z-.vischen F. Leschno uiid den ^ardung (oder Artur^g.) Bug im F. R. Fjj-
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den, Kr. Allenstein und ein ganz vereinzeltes al)er lang gestrecktes Gehan,gemoor
bei Heinrichsdorf im Kr. Os.torade imtersucht. Das letste, wieder rccht bedeu-
tende Gebiet liegt im Kr. Strasburg nnd enthalt je eine Oruppe von Irtooren boi
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Bahnhof Radosk (Zdroje) , im Becken dee Oorznoer Sees und am Trepkier See. - Fer-
ner mirden noch einige vereinzolt liegende und wenig bedeutende Quellmoore beob-
achtet, deren Lage im Rext Erwahnung findet.

I. VERSUCH EIHER GEIOI'TISCH-TOPOGRAPHISCHM KLASSIFIKATION
DER QUELLIIOOHE.

HESS V. ^VICHIXJRFP und P. RANGE geben als Hauptunterschiede zwischen Quellraoo-
ren und GehSjigemooren an: "Wahrend die Gehangenoore wesentlich in zv/ei Dimensi-
onen als flach geneigte Flachen sich entwickeln, kennzeichnen sich die Quellmoo-
re' als deutlich dreidimensionale Gebilde, bei denen die vertikale Entwickelung
bereits einen besonders wichtigen Punkt in der allgemeinen Charakteristik ein-
niomt" f4 d-. 98^. Ebenso werden (5, p. 322) die Gehangemoore als "flachenhafte
2v,reidimensionale", die Quellmoore als "Wesentlich hiigelige, dreidimensionale
Gebilde" bezeic!r.net . In lotzter Zeit scheint HESS v. WICIIDORFF sogar den ITanen
"Gehangemoor" ganz fallen gelassen zu haben und dafiir die Ausdriicke "Flachenhaf-
te Quellmoore" bzw. "Flachebquellmoore" zu beniitzen, wie aus einer (in der Haupt-
3aci.e referierendenj Arbeit von A, BERG (6) hervorgelit. Da nun aber im Aufbau
der Gehangemoore das vertikale Wachstum in der abwechselnden Schichtung von Tcrf
Kalktufi und eingeschlammten Bestandteilen ebenso deutlich in Erscheinung tritt
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wiG bei den kuppenfomigen Gebilden, also von olnor rein ilachenhaften Ausbildun^
nicht eigentlich die Rede sein kann, so konnte sich dor oben geraachte Unterschied
nur auf die rein iiusserliche Erscheinung der beiden Gruppen von Moorgebilden be-
ziehon und ist daher, zumal er leicht irrefiihrend sein kann, in don folgenden Be-
trachtimgen fallen gelassen wordcn. Verfass^r kann als wesontliche Unterschiede

in topographlscher Hinsictt nar die :ncist
scharf umsc'-riebenc kreisfomi^-e oder ovale
Gestalt der "Quellmooro in engercn Sinne"
und in gonetischer dcrcn Entstehung aiis ei-
nem Quellpuiikt anerkennen, wahrend die ganz
regellos gestalteten "Gehangenoore" aas ei-
nem gross^^ren was serfahrcnden Horizont liings
einer Talwand entstehen.

Baza konnnt noch, wie schon FRUH und
SCimOETER (3, p. 271) erv/ahnen und lEESS v.
V/IGHDORIT and P, TbM^GT. anerkennen, dass Ge-
hllngemooro genet icch oft echto Quellmoore
siiid, d ii. einer grjsseren /.nzai:l mehr oder
v/eniger nahe siisaomenliegender Quellen xhre
Entstehung verdarJcen. Derartige Gebilde sind
vom Verfasser auf dsm Preussischen Landriick-
en mehrfach beobachtet worden und sollen im
folgenden, da sie wohl ein© eigone Benennung
vordienen, als "Quel 1 m o o r h a n g e"
beseic><net werden, wiihrend der liane "G e -

h a n g e m o o r" den durch Sickerwasser
entstandenen Gebilden vorbehalten bleiben
soil,

Diese so zu Tage tretende Kannigfaltig^
keit der quellmoor«rtigen Gebilde vemiebrt
sich noch durch die von HESS v. WICHFORFF
(5, p. 325) besctirietenen **Qaellnioors'Lunpfe",

die in geringer Zaiil auch auf den Preussi-
schen Landriicken gefunden vrurden; und so

nacht sich das Bediirfnis nach einer gemein-
sanen, alle bis'i^r erwahnten Ausbildungsfpr-
men ^ojnfasGenden Banennung gel tend, das nocli

durch die weiter unten darzut;ionde weit^e-
hende Ubereinstlamar.g im geologischpn Auf-
bau und in Vegetationscharakter verstarkt

ward. Der Verfasser schlagt daher hieriiir don anscheinond altestsn und in diesem
Sinne auch vielfach schon gebrauchten Henen Quellinoor" vor. Dementcpre-
chend v/aren dann die bisWer unter dera ITanen Quellmoore (in engeren Sinn) verstan-
denen Icupponfonaigen Gebilde besonders su benennen, wofur der ITaine "Quell-
rooorkuppe" sehr geeignet sein durfte, zumal er schon von HESS v. WICIIDORFF

(5, p. 325 ff) bemitzt worden ist,
Dennach hatte man vier Hauptarten von Quellmooren (der Fane von jetzt ab

i^nmer inj Wrjiteren Sinne gebraxicht!) zu unterscheiden, die folgenderaacs'in r:u

charakteri si eren wsLren.

I- Die QuellnoorJra ooe . Entstehung aus einen oder sel toner aus \veni^:en nahe
susanriGnlie^ddnden Quellpunkten; Lage nicht notwendig an oincr Boschung; aussere
Fora neiir oder i/eniger deutlich kupoenfomig und scharf ur.gronT*;

.

HESS V WICHDORFF (vergl. 5, p. 323 - 324) xmtorscheidet hior .Jrei vorAclde-
dene Typen A - C,

II. Der Quellmoorhan^ . Entstehuiife aiir mffcreien, nieJ-.r cder wgni^^^i Tcnei?iaii-

der entfernt liegenden Quellen, gleichzeifcig; 3-; beili giving vcn Gickervanser richt

ausgeschlossen; Lage ctets einer Scr>chung jo}s,*^.m, a-.;3serH Forir. dahfir in horizczi-

ui^AA^ i
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aler Riehtung lang hinziehend und nicht kuppenformig, hochstens stellenweise
hiigelig.

III. Das Qehaxigemoor , Entstehung aus einem wasserfiihrenden Horizonte ohne
Beteiligung von Quellen; Lage und Form wie vorher, ater Oberflache ziemlich eben
wenh auch mehr Oder weniger stark geneigt.

IV. Per ftaellnioorsumpf . (Hess v. WICHK)RFF (5) p. 324 ff, Typus D) . Aus meh-
reren Qaellen entstanden; schwach gewolbt oder ganz flach; infolge starker Erosi-
on der Boschiing am Gniiide eines Kessels oder obne Keigang. Vharakterisctisch ist
ferner die Anwesenheit von offenem Wasser in Lachen und Rinnsalen.

Hierzu kornmt noch eine weitere Gruppe von Bildungen, die nicht eigentl$ch zu
den Qaellmooreri gerechn-et werden diirfen, aber doch eine deutliche Verwandtschaft
init ihnen "bekunden, namlich:

V. QaeUijare Stellen in Flachmooren :g?OT)OPrrai>hisoh aus der tJingebung gar nicht
hervortretend, aher Qaelldurchtritt, auch wenn versiegt, an dera starken Schwanken '

der Mbordecke, an der Temperatur und der Vegetation deuflich erkennbar. In Wie-
sen- und Waldmooren beobachtet.

. Entstehung 1

x.X§
\

II. EITTSTEHUI^G Ul© GEOLOGISCHER AUFBAU.

Beziiglich der Quellmoorlcuppen ist der geologische Aufbau von IIESS v. WIVH-
DORFF und P. RAIIGE eingehend untersucht und beschrieben worden. Er zeigt im we-
sentluchen abwechselnde Lagen von Torf und Kalktuff nebst Eisenocker und einge-
schianmtem Material, wie Ton und Sand. Sehr haufig finden sich subfossile Holz- -

reste, seltener treten Haselnasse (in Torf) und Schneckenschalen (im Kalktuff)
auf

. Aus der Conchylienfauna hat sich das Alter der Quellnoorkuppen als dem
jttngeren Alluvium angehorig bestiramen lassen (5,, p, 336); im Einklang damit
stteht die bisweilen beobachtete Uberlagerung von Flachmoor durch Quellmoore. :

tJberall, wo Verfasser Quellmoorkuppen geologisch untersucht hat (in der Re-
gel durch Bohningen, selten an Torfstich-Aufschliissen) , fand er diese Angaben'
bestatigt (vergl. die Figur auf der folgenden Seite). Hinzufligen muss ich nur, dass
derartige Gebilde von geringer Dimension oft keinen Kalktuff abgelagert hatten,
trotzdem an ihrer Quellmoornatur kein Zweifel besteht. Auch mit Erlen bestande-
ne Quellmoore zeigten in der Kegel keinen Kalktuff oder doch nur ausnahmsweise
geringe Mengen davon. eine Tatsache, auf die weiter unten noch naher einzugehen
sein wird. Ausdriildclich sei hier hervorgehoben, dass diese negativen Resultate
nicht etwa auf ein mangelhaftes Arbeiten des benlltsten Bohrers zimickzufuhren
sind, eines schwedischen Zylinderbohrers, der eigens fur die straticraphische
Untersuchung von Mooren gebaut wird. Wie zahlreiche Kontrollbohrangen ergeben.
bringt der Bohrer vielnehr selbst ganz dlinne Kalktufflagen auch in Abwechselung
mit Torfschichten sicher zu Tage. Wenn auch Aufgrabungen, wie sie HESS v WICH-
DOEFF und RAITGE haben benutzen konnen, natiirlich bessere, namentlich leichter ^

ubersichtliche Aufschliisse ergeben, als dies Bohrongen jemals vermogen so mass
der beniitzte Bdhrer doch - im Gegensatz zu dem von den genannten Autoren erwahn-

'

ten - als geeignet anerkannt werden, einwandsfreie Resultate zu liefem
Die Grosse der Quellorrkappen wird von IffiSS v. WICHDORFF und RAITGE auf

1,5 - 2 m, hSchstens 3 m H6he bei einem Durchmesser von 10 - 50 m an^eg-eben
Diese Hasse bedurfen einer Erganzung, da der Verf . in der Rominter Hiide auch
Kuppen von erheblich grosseren Ausmessur^en beobachtet hat. So wurden z^vei sol-
cher Kuppen am Wildzaim bei Kra^innen (SO Szinbahner See) mit Hilfe der Bohrge-
stanges abgeschatzt und ergaben die Hohen von 6 - 7 und 7 .- 10 m wobei die leh-
lergrer^e mit Sicherheit das angedeutete Mass nicht uberschreitet LETTAU in

Insterburg dem ich die Angabe iiber ihre La^e verdanke, hatte sie (nach miincQi-
Cher Mitteilung) noch erheblich h5her geschatzt. allerdings ohne Zuhilfenahmeeines Vergleichsmasstabea; der Durchmesser ist 80 m und daruber Ein anderea
(iaellmoor im Forstrevier Nassawen ostl. Binnen««lde hat einen lingsdurchmesser von 3)<^,

m bei 4 m Hdne und em solches am Szinkahner See NO der Klarabriicke einen noch

i
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etwas grosseren und 5 m Eohe. Die Horizontalmasse warden durch Abschreiten ge-
fonden. - Dass Gehangeiiq>ore erhe*bliche Dimeiisiohen namentlich in ihren Langs-
richtugen aufweisen konnen, ist leicht verstandlich. So warden bei einem solchen
am Trepkier Seebecken (Kr. Strasburg) gemessen: Lange 190 m, Breite (in der Rich-
tung der TalbSschong) bis ^a 60 m xmd Hohe bis 8 - 9 m. Ein Gehangemoor bei Hein-
riclisdorf (Kr. Osterode) zieht sich fast 1 km langa eines Bachtales hin, ist
aber im tibrige^n reclit unbedeutend.

Bezoglich des geblogischen Aafbaas dier Gehangemoore und Qaellmoorhange ist
bisher sogut wie nichts veroffentlicht worden. Verfasser hat daher eine grSssere
Anzahl dieser 3ebilde in den Kreisen Goldp, Olrtzko, Allenstein, Osterode, Hei-
denburg and Strasborg durch Bohrungen antersacht. Es ergab sich dabei, dass sie
in alien wesentlichen Puiikten mit den Quellmoorkappen ubereinstinmen. Bei mach-
tigeren Gebilden wexhselten Lagen von Torf , Kalktaff , eingeschlammtem Material
(ton and Sand) and Eisenocker oft regellos miteinander ab. Zor Veranschaulichong
dieser VerhSltnisse ist eine Anzahl von Qaerprofilen, die aus Reihen in der Rich-
tung des ^erdarchmessers verlaufender Einzelbohrongen ("Bohrprofilen?) rekon-^
truiert werden konnten, graphisch dargestellt and aaf Seite 265, 267 - 269 ver-
Sffentlicht worden. Wie darauf zum Aasdrack gebracht worden ist, enthalt der
Torf hin and wieder kleine Molluskenschalen - die von dem Bo brer aber me ist nar
in onbestimmbaren Fragmenten g2f6derij werden - oft bei gleichzeitiger Anwesen-
heit von viel Seggenwarzeln and Diatomeenschalen: Sumpftorf . Bei Mooren geringer
Ausdehnong fehlt Kalktaff gewohnlich, haafiger jedenfalls, als bei entsprechen-
den Qaellmoorkuppen. Dafiir pflegt der Torf hier besenders feucht za' sein. Die
Schichtenfolge ist manchmal - besonders bei Anwesenheit von Qaellen - aaf karze
Kntfemung (10 m) in Lagerang and Material stark wechselnd, wie parallele Rei-
hen von Bohrongen an einem Gehangemoor am Szinkahner Pluss (Rominter Heide) and
an den Qaellmoor-Hang am Wardong-See Ki'. Allenstein zeigen (vergl. die Profile).
Der Torf ist in der Regel von Wasseradern durcbzogen, die Sfters recht zahlreich
sind. Ein Aufschlusg an einem T6rfstioh am Trepkier Seebecken zeigte besonders
viele davon, die darch den Sticb. angeschnitten waren. Bei Bohrangen entquillt
daher dem Boden reichlich Vasser, wenn eine solche Ader getr6ffen wird. Am bes-
ten war diese Erscheinong bei einem kleinen Gehangemoor ohne Kalktuffablagerung
an Gorznoer Seebecken (Kr. Strasburg) zu beobachten. - Bemerkenswert ist femer,
dass daraof hin chemisch antersachte Torfproben sich als mehr oder weniger eisen-
haltig erwiesen, von geringen Sparen bis za 2/3 der Gesamtmenge. In den aller-
meisten Fallen erweist sich der Torf auch nicht frei von Ton und Sand.
Die Proben zeigen gewohnlich davon 5 - 10^6 der lufttrockenen. Gesamtmenge.
Im Flede ist dieser Ifinstand nicht zu erkennen, und wegen seiner Haxifi^eit ist
er bei nicht hoheren als den oben angegebenen Gehalt auch in den Signaturen der
graphischen Darestllungen nicht beriicksichtigt worden.

Bei manchen in Bachtalern entatandenen Gehangemooren kann es infolge andau-
emder Torfanhaufong zu einer fast vollst^ndigen Ausfiillujig der Talrinne kommen,
da dem MoOrhang fortwahrend Wasser entsickert und so zu immer neuer Versumpfong
und Moorbildung Veranlassang gibt. Derartige Bildungen ahneln dann topographisch
gewohnlichen Wiesenmooren, gleichea ihnen auch geologisch - wenigstens in den
oberen Schichten - durch den Mangel an Kalktuff . Indessen geben die sich durch
senkrecht zur Langsrichtung des Tals abwarts aickendes Wasser oder die Beschaf-
fenheit ihrer unteren Schichten als echte Quellmoore zu erkennen. Es gehoren
herher die Gehangemoore an dem Zufluss des Komasiener Sees KW, Adlershorst,
im Bachtal am Gzamauer See bei Kaltenborn und im Alletal bei Oelau (samtlich Kr.
ITeidenburg, vergl. Reihe X7I, XVIII, XIX, XX des Bohrregisters).

Geliangemoore dieser Art werden auch von FRUH und SCHROETSR )Mi p. 284) fiir
die Schweiz erwahnt.

Oberaus h&ifig fanden sich innerhalb der Qaellmoore subfossile Holzreste,
von'denen 7 von Herrn Prof, Abromeit zu Alnus glutinosa xmd S zu Picea excelsa
gehorig bestirsnt werden konnten. Dagegen ist die jetzige Oberflache in den weit-
aus meisten Fallen waldlos, Diese auffallende Tatsache, die auch HESS v. WICH-
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DOHPF •and RAKCJB (4, p, 103) hervorheben, bedarf noch einxger ErSrterungen, zu-
raal die bisherige literatur hieriiber gar nichts enth&lt.

Zanachst mass feetgestellt werden, dass, was die Oberflache anbetrifft, ganz
erschiedene Ty^en der Bewaldting in Prage kommen. Eintaal ist die Schwarzerl© der
ttinangebende Baum, meist sogar a»sschl,ieBslich rorkommend; der Bestand gehort
also formationsbiologisch in die Formation^laese der eutrophen Moorbildung6'ji
und zeigt die engste Verwandtschaft mit den Erlenbrfichen der Plachmoore. Das an-
der© mal treten Birken bestandbildend anf (Betula pabescens, auch B, verrucoea)
Tind der Beatand gehdrt aach seiner sonstlgen Flora nach zu der Format ionsfclasse
der Zi?l«chenmoorbildnngen (nSlheres waiter unten unter "Formationsbiologie"). Der
zewite Fall ist der erheblich seltenere,

Wenden wir tina nun zunSchst zu dom ersten. Da niuss in ©rster Linie hervorge-
hoben werden, dass sich, soweit die Boobachttingen des Verfassers reichen, ein©
Bewaldung mit Erlen ansnahmslos nur anf solchen Qaellinooren findet, bei denen es
noch nicht zu einer Ablagerung von Kalktuff gekommen ist Das ist z»B. der Fall
bei einem Gehangemoor und zwei Quellmoorkuppen am Seebecken von Grzno Kr* Stras-
burg, einer Quellmoorkappe und zwei Gehangemooren im Trepkier Seebecken, bei
einem Gehangemoor an den Allequollen bei Lahna Kr. Keidenburg, bei einer Quell-
moorkuppe in der Rominter Heide und bei einer Quellmoorkappe im L©nkuk-3»al.
Schon da, wo ganz geringe Kalktufflagen den Torf durchsetzen, wird die Erie auf-
fallend sparlich und verscTiwindet uber dickeren Schichten ganz. Sin besonders
typisches Beiapiel hierfOr bietet ein Gehangemoor im Trepkier Seebecken (vorgl
Profil nr~ 6). Hier findet sioh unterhalb einer geringeren, offenbar jiingeren
Bildung, die nur eine Bank von Kalktuff mit 5?orf gemischt zeigt, ein© aitere,
deutlich von der vorigen getrennte lait erheblichen Kalktuff-Ablagerungen Die
erst© ist sparlich mit Erlen bestanden, auf dor letzteren fehl jeglicher Bamn-
wuchs - Eine ahnliche Erscheinung zeigt eine Quellaoorkappe am Wildzaun bei
Kraginnen (vergl. Bohrrogister Reihe II) » Hier finden sich bei masaig vorgeschrit-
tener Kalktuff-Ablagerung nur ganz wenige vereinzelt stehende Erlen.

Aus dieser Tatsache in Verbindung mit der oben nachgewiesenen, dass viel©
jetzt waldlose Quellmoor© friiher Erlenbestando getragon haben, ist zu schlies-
s©n, dass die Erl© bei Ablagerung erheblicherer Kalktuffschichten zugrunde geht
und auf solchen such spaterhin keine giinstigen lebensbedingungen findet. Bin
Quellmoor im Zustande der Bewaldung mit Erlen stellt also ein Jugendata-
d i u ra in seiner Entwidkelung dar

Der zweite OJypua der Bewfeldung - durch Birken - beschrdiflct sich. gerade auf
Quellmoore von grSsstor Ausdehming und BlSckti^eit Er word© nur in der Rominter
Heide asif den schon ob©n ©rw^hnten Qa©llmoorkappen beobacht©t, wo sich an der
Oberfl&ch© fiber dem Kalktuff Torfschichten bis zu 2 m Machti^eit und dariiber ab-
gelagert haben. Der Kalktuff im Liegenden des Torfes wechselt in seiner Hachtig-
keit dehr (vergl. Bohrprofile Reihe T und IX). Jedenfalls ist in alien hierher
geh3rigen F&llen das auf der Ablagerung von Kalktuff beruheride Wachstxam des Qiiell-
moors seil langem zum Sttllstand gekommen, worauf sich erhebliche Torfschichtisn
al3gelagert haben, die infolge ihrer MSlchti^eit dem Einfluss des nahrstoffreichen
Grundwassers starker entzogen sind, als dies bei Quellmooren gewohnlich der Fall
ist. Aus all* diesem ist zu achllessen, dass dieser Zus tand der Bewaldung einEndgli©d in der Ei^twickelung darstellt, die ein Quellmoor durchlaufen
k a n n . Es wftro dies ein Analogon zu dam 2wiech«n- und Hochmoorstadium der ge-
w3hnllchen Hoore, tmd in der Uat ist, wie unten gezeigt wird, die Yegetation
dieser Stellen eine mseotroph©; Hochaoor^artige Vegetation wurde ntcht beobachtot.

Was nun di© Entstehung der Quellmoore anbetrifft, so wurdo schon ©ingangs die-
ser Arbeit er^^hnt, dass si© durch zutage tretendes Grondwasser >edingfc ist.

Die Ablagerung von KaBcfuff ist dadurch zu erkiaren, dass beim Emporateigen
des Quellwassera ein Teil der Kohlensaure, die ja die L6slichkeit des kohlensau-
ren Kalkes ensi8glicht, infolge des vermiderten Druckes ^ntweichen muss. Der dabei
notwendigerweise ausfallende Kalk setzt sich dann iiber Tage ab und zwar in der
Form von (Puff, was nach HESS v. WICHDOBFF fur Quellmoore charakteristisch ist.
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wahrend 7/iesenkalk bekanntlicb nur aus stehenden Gewassern entsteht. Der Absatz
von Kalktuff ist iibrigens von der Moorbildung ganz unabhangig mid kann haufig
genug ohne eine solche an Quell en beobachtet werden.

Pie Moorbildung setzt nach HESS v. WICHDOEPF und eigenenBeobachtungen mit be-
ginndnder Stag-nierung des Quellwassers ein, void starkore Torflagen stellen sicher
Stillstandsstadien im WachGt-um der betreffenden Moore dar. Das gilt aber nur inner
fiir bestiinmte Stellen, an anderen kann dassslbe Quellmoor durch Ablagerung von
Kalktuff v/eiter wachsen. Mit derartigen Vorkommnissen hangt der oben bereits er-
v/ahnte oft betrachtliche Wechsel in der Schichtenfolge innerhalb kleiner Entfer-
nungen zusanunenir

Die Frage, weshalb die Moorbildung an vielen Quellen ganz unterbleibt, wird
von HESS V. WICHDOHFF und RAJJGE aufgev/orfen, aber vorlaufig nicht beantwortet.
Nach einer Mitteilung von POiPOITIE an die gen, Autoren konnte dies mit dem etarke-

ren Sauerstoffgehalt der betreffenden Quellwasser zusanmienhangen. Um einen Beitrag

zur Beantv/ortung dieser Frage zu liefern, wurden von etner Anzahlvon Quellen

Wasserproben entnoramen und nach der Vorschrift von Tiemann-Gartner (7) auf den

Gehalt an gelostem Sauerstoff untersucht. Die Wasserproben entstanmen

A. Quellen, die Moorbildungen veranlasst haben:

B. Quellen, die in ihrer Umgebur.g keine Spur von Moorbildung zeigen.

Das Ergel?niG der chemischen Untersuchung ist in den auf der folgonden Seite

gegebenen Tabellen ztisararnengestellt , in der die ITumniern der ersten Spalte sich

auf die folgenden Quellen be^iiehen:

Nr. 1. Quelle sni oberen Rand eines Gehangemoors zwischen F. Leschno iind dem War-

dung-See.
Kr. 2. Quelle bei F. Leschno mit geringer Moorbildung.

¥.r. 2. Stark fliessende Quelle ininitten des Quellmoorhanges am Wardtmg-See.

Kr. 4, . "Wachterquelle" zwischen Leschno und dem V/ardung-See , ohne Moorbildung.

Kr. 5. Quellbach an Gehangemoor an der Honinte dicht unterhalb Rominten.

ITr. 6. Quelle an der Rominte weiter unterhalb Rominten; ohne Moorbildung.

Nr.. 7. Schwach flirssende Quelle von einer Quellmoorkuppe 0. Binnenwalde (Romin^

ter Heide).
Nr. 8. Von einer anderen Quellmoorloippe ebenda.

ITr. 9. Quelle vom Rande des stark -fliessenden HO. -Zuflusses zijjh Kupferznamner-

teich bei Wischwill, Kr. Ragnit; ohne Moorbildung, aber mit Kalktuffabsatz.

!Tr. 10. Quelle am Rande des Gehangemoors bei Zdoje Kr. Strasburg; hat keine

Beziehung zu dem Gehangemoor.

Nr. 11. Quelle im Flacbnoor bei Wengomia Kr. Strasburg.

Hr. 12, Yon einer Quellmoorloippe im Trepkier Seebecken.

Nr. 13. Von einer zweiten Kuppe daeelbst.
« ^ ,

ITr. 14. Schwach fliessende Quelle von einem Erlenquellmoor im SeebecKen von Gorz-

Die aus den Untersuchiuicen, flir deren Durchfiihrung ich Herm Dr. LEHMAJIK,

Assistent am pharmac. Institut zu, Konigsberg, verpflichtet bin. sich ergebenden

''''r'^LS^Q^eUrderen Wasser mehr als 0.5^ freien Sauerstoff enthfilt, hat

'''%''°Bef'z^^Q"lSn!t;en Wasser diesen Gehalt an Sauerstoff nicht erreicht.

'''
^:ili:Lfdi^ ~?in; POTONIE.s richtig sein^ so massen i^^letzten Fall

andere Umstar.de die Moorbildung verhindert haben. Diese sind m beiden Fallen

feststellbar.
_^^ ^^ aie^onmittelbate Lage an dem in den Kupferbammerteich flies-

*. *
J, TT, ^u ^Aa nf5-f-iTrc=-p-nqss 1 ode Moorbildujic unmoglich macht. Bei Kr.

oa 1^ ti'fS ^abenSt^en Serfce. von deren Grund ein ^mtcrirdisoherAbfluss

^;er iJ^r/eTi^ein ErleLcr fuKrt .in Stasnierea des Quellwassers ist

auoh hier niSht miiglich -and daiiit auoh keme ioorbildunj.
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Man^ d«» t»tersttcljten Verbrauchte Thioeul-
Wassers In gr. fatlSadng l/loO norm.

184,01
144,(51

176,43
176,83
181,33
186,82
185,7?
178,43
168,61
188,66

16,3 4,99
0,7 0,27
0,7 0,22
8,2 2,61
14,8 4,60
11,1 3,34
7,3 a,.78

10,1 3,19

Tabelle 2

Gfthalt dOB Qaellwaasers an frelea Sauerstoff . Gruppe B

Menge das imtarsuchtf»n T^rbraachte Thiogul-
Wassera in gr. fatlSaang 1/ioO norm.

4 147,60 8,4 3,22
.6 179,92 23,9 7,49
9 188,24 4,9 1,47
10 192,93 23,55. 6,88

III. yOBiaKOHSBIOLOGIS.

i* .Methode der Untersuchung; Defiattionen, Homenclatur
Die Anzai2l der im Bereich der Quellmoore aaftretendon Fonaationen ist nataz^-

gcmass nicht ga-bss. ZEcnihrem Studi-aia am goeignetsten ergcTieint di0^aiial;^''ttsch-
indxdctiye Kethode GHAiattM's (8), die von den kleinsten eskologisohen Eiaheiten,
den. Baatanden aoagehend, nahe verwandte unter diesen ^u den nachat

.

hSharen, den Bastandstypen oder. A a aoeiatlonen (BLA-
HADL5? und SCHRdE!I!ER (9)) zusazamenfadst. Beido Kategorien iSind ausschlieaslich
durch ihre floriatiache 2fasaEimensetzung ^eatinmt obn© Mifberucksichtigung ihrer
Ukologia tind Physiologie, trorin sie ja Sbrigens wegen ihrer floristiachen
Verwandtschaft von eelbst ubereinstirafflan

(Portsetzung im n&chsten Heft)

.

Verlag von Prof. Dr. Mez, KOnigsberg Pr« , Besselplatz 3- - KomuieBionsver-
lag des RepertoriToms, Prof^ Dr Pedde, Berlin-Daiaom, Fabeckstrassa 49. - Steia-

drack von A. Vilutziy, KBnigaberg PTr
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