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Zar weiteren Kenntnis der

Quellmoore des Preussischen Landrdckens

mit hauptsachlicher Beriicksichtigung

ihrer Vegetation.

Von H. STEFFSH (Allenstein)

.

{FortsetzmiQ.

)

Ploristisch mehr oder weniger verschiedene, Skologisch oder phyaiognonisch
<iagegen ^leichartige Assoziationen bilden weiter die nachst hdhere Einheit, fiir

die - entsprechend den in letzter Zeit erfolgten Pestsetmmgen yon PLAHAULO? tmd
SCHHOETER (9, p, 5, 26 ff) - die Bezeichnung Formation gebraucht wird.
Es iat dies deanach. die kleinste fornationsbiologische Einheit, die sich suf '.ko-

logische, erst in zweiter Linie ptyBiognoEiische Merlonale (ofters auch auf boide

gleichzeitig! ) griixidet, aber von der floristischen Zusanmensetsung unabhangig
ist. Es ist'^daher aicht notig, auch noch fiir die Ponnationen Arten-Listen au ge-
benj vielmehr lasst sich alles Wissenswerte, z.B. die Pestetellujig der leitarten
etc. , durch Vergleich der zu den betreffenden Porxaationen gehorigen Bestandstypen

gewinnen. - Es bleibt darrn noch iibrig, nahe verwandte Forme-tionen zu einen P o r -

mationstypTis ^su vereinigen, womit die hochste im Bereich der Quell-
moore auftretende Einheit erreicht • ist.

dkologische Sinheiten uiibestimmten Ranges werden mit dem ITamen P f 1 a n z -

enge s e 1 1 echaften oder Pflanzenyere ine bezeichnet.

Bas Bediirfnis nach einem solchen alle Eixiheiten imfassenden Ausdruck macht sick
aus formalen Cxunden geltehd.

Im einzelnen ware der Gang der Untersachung dann der, dass. zunachst aus raog-

lichat 2€dilreichen Aufnahmen von Bestanden die floristische Zusaiamensetzimg vond

lie Haufi^eit des Aiiftretens der einaelnen Arten einer Association ergriindet
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wird. Urn dies zun Ausdruck zu bringen, sollen die SENDTNER-CASPARY' schen Indices
V 1 - V 5 gebraucht warden und zwar in dam quant i tat iv scharfer als sonst tiblich
"betimraten Sinne, dass Y 5 ein Vorkon»nen in mehr als 4/5 aller Sinzelaufnahnien,
V 4 ein solches in ^5 ~ 3/5 derselben (und so fort bis V 1 fur ein Auftreten
in weniger als l/5 der Bestande) bedeutet. Grenzfaile kunnen durch Y 4-5, 7 1-2
u*s.w. angedeutet werden. Um das Mengenverhaltnis festzulegen, werden die Indi-
ces Z 1 - Z 5 in dem sonst iiblichen Sinne gebraucht. Z 1 entspicht also den "so-
litariae", Z. 5 den "gregariao" in der Beseichnungsweise DRUDE's.

Yon besonderom Interesse sind nun diejenigen Arten, denen die Indices Y 4 und
V 5 zukoiamen, die also innerhalb einer Assoziation in mehr als der Halfte aller
Einzelbestande auftreten. Trifft das ^Jeiche auch fiir ein© zweite oder mehrere
Assoziationen zu, so spreche ich mit ROBEL (lO) von Format. ions-Ubi
quieten; tret en solche Arten .in anderen Bestandstypen gar nicht od'jr nur
sehr sparlich auf, so sollen sie Leitarten genannt werden. - Atif Arten
dieses Haufigikeitsgrades mochte ich auch die Bezeichnung «Kbnstante" aiwenden,
die manche Aatoren (ll) in einem quantitativ urn ein geringes abweichenden Sinn
mit Yorteil zur kurzen Darstellung mancher Verhaltnisse gebraachcn.

Yon Wichtigkeit sind ferner diejenigon Arten, die in den Einaelbestanden
durchaus vorherrschen (Z 5) und daher zur B e n e n n u' n g der Assoziationen
dienen konnen. Es darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass sie zur
Charakterisierang der betr. Pflanzengesellschaft allein nicht ausreichen; dazu
ist die gesamte Flora heranzuziehen. Manche Assoziatioxien haben denn auch gar
keine solcher "dominierenden Arten", andere wieder eine ganze
Anzahl, woven daiin gewohnlich die auffallendste den ITamen gibt.

Beziiglich der Nonienclatur der auf den Quellmooren auftretenden Pflanzengesell-
schaften scheint es mir angebracht , moglichst keine neuen Benenimngen einzufiihren,
sondern sich an die fiir die typischen Moorbildungen geltenden zu. halten, wenn
auch deutlcSie formationsbiologsiche und topographische Unterschieue zwischen den
beiden Moorklassen bestehen und Benennungen wie "Flachmoorwiese" oder "Zwischen-
moor^ Anstoss erregen konnten. Derartige Begriffe sind eben als okologisch (bzw.
floristisch) definiert za betrachten und auf die Yerhiiltnisse der Quellmoore zu
erweitern, indem deren Pflanzengesellschaften als "Neb entypen" (sozusagen "eda-
phische Yarietaten) den homologen der typischen Moore an die Seite gestellt
werden.

In den Artenlisten sind Autornamen in der Regel fortgelassen, da sie nur da
notig sind, wo Unklarheiten beziiglich der genannten Art moglich erscheinen. Un-
terarten sind nur mit einen Speziesnajnen, dem der Unterart, benannt worden; daher
gilt der unfassendere Speziesname inimer fiir die Hauptart. Es bedeuten also z.3.

Carex flava = Carex flava sspec. vulgaris Doll; Carex lepidocarpa = Carex
flava sspec lepidocarpa Tausch (pr. ep.), Gymnadenia densiflora = aymnaden-
ia conopea (L. ; sspec densiflora A. Rich, etc.

2. Ubersicht tlber die bisherige Literatur
tjber die Formationsbiologie der Quellmoore ist nur eine sparliche Literatur

vorhanden. Nur gelegentlich anderer Arbeiten, Yegetationsschilderungen oder Ab-
handlungen iiber Moore und Torfbildungen werdgn der Yollstandigkeit halber eini-
ge Bemerkungen oder kurze Abschnitte diesem egenstand gewidmet, nur in einem
Fall ein besonderer Abschnitt.

Solche beziehen sich eninal auf meteorisch entstandene "Hangmoore" regenrei-
cher Gebiete (POTONIE, 12), gehoren also nicht in den Rahmen dieser Arbeit. -
Andere gelten fiir Quellmoore in Gebirgen, also fiir doch wesentlich andere Vege- ^

tationsbedingiingen, als sie der Preussische Landriicken bietet.
So sagt SEKIDTNER (l, p. 663) von "Qaell- oder Sickermoore" dass "deren Che^

rakter je nach der cheiaischen Beschaffenheit des durchrieselten Bodens bald Hoch-
bald Wiesennoor sein werde« und gibt auch eine Reihe von Pflanzen. (namentl^eh
Moose an, darunter fiir den ersten ^pus neben Sphagnum capillifoliua auch Aula-
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comnium palustre, das auf dem Preussischen Landriicken aiif alien Quellmoortypen
zu finden ist. Auch iiber die Ablagerung von "Aim" und die Verstopfumg bezw. Ver-
legiing der Quellpunkte macht er einige Angaben. Ob unter dem genannten Material
Wiesenlcalk odor der fiir Qaellmoore sonst typische Kalktuff verst^nden wird,
bleibt ungewiss.

GHADMAM (8, p. 192) erwahnt von den Quellmooren der Schwabischen Alb, dass •

ihre Vegetation von den Riedformati-onen nicht zu trennen sei, , . . "mir der hochst
bescheidene Umfang, den sie stets einnimmt, und die besondere Rolle, die sie in
der schwabischen Alb spielt, veranlasst uns, sie unter dem Namen Quellsumpfbe-
stande neben den eigentlichen Rieden besonders z\x erwahnen", Es werden dann ei-
nige charakterist ische Pflanzenarten aufgezahlt, insbesondere die Existenz einer
bezeichnenden Friihlingsflora - u.a. mit Calthapalustris - wird hervorgehoben.

Auf die Quellmoore des Preussischen Landriickens beziehen sich einige die
Vegetation betreffende Bemerkangen von HESS v. WICHJX)RIT und RANCrE (4, p. 107).
Ausaer den Angaben, liber die ehemalige und jetsige Bewaldung verdient folgende
Stelle Interesse, da hierauf spiiter noch naher eingegangen werden wird: "Die
Ausdehnung dieser Gebilde ist zu gering, urn ihnen eigentiimliche Pflanzentypen zu

. erzeugen - biologisch besteht ausserordentliche Ahnlichkeit mit vielen nassen
sumpfigen Y/iesen derselben Gegend -, aber die gesarate Vegetation mit ihrem den
ganzen Soramer hindurch frischen Griin verleiht ihnen im Zusammenhang mit der to-
pographischen Ersch^inung ein eigenartig reizvolles Aussehen". - Auch einige
charalcteristische Pflanzenarten (die aber s.T, weniger fiir die Formation als
fur die Gegend typisch sind! d. Verf.) werden angefuhrt.

Etwas naher geht POTOME (12, p. 138 - 144) auf die Vegetation der Quellmoo-
re ein und beriihrt dabei auch - wohl auf den vorhin genannten Autoren fussend -

Verhaitnisse des Preussischen Landnickens. Er flihrt Pflanzenlisten aus verschie-
denen ^egenden an, worin Aulacomnium palustre, Glimacium dendroides, Camirylothe-

cium nit ens (wegen der allgemeinen Verbreitung auf den Quellmooren der Preuss,

landriickens) besonders interessieren. - Auf nahrstoffarmes Q^aellwasser wird die

Entstehung der zwischenmoor- und sogar hochmoorartigen 5ypen zuriickgefuhrt.

Die bei weiteni wichtigste botanische Bearbeitung von Quellmooren ist der Ab-

schnitt "Paludella-Mosen (eller Vaeldmosen) " einer Arbeit von A. MENTZ (13, p.

331 ff). Leider kam mir diese drst mehrere Jahre nach Abfassung der vortiegenden

Arbeit zu Gesicht. MENTZ gibt zunachst ©ine Reihe von Einzelbeschreibungen jutl^n-

dicher Quellmoore und stellt dann 9 Associationen auf, von denen weiter unten
noch die Rede sein wird. Einige davon decken sich ganz oder zum Teil mit den

auf dem Preussischen Landnicken vorkommenden. Auf die eigentliche Pormations-

biologie der Quellmoore geht MENTZ nur wenig ein (naheres vergl. weiter unten),

behandelt aber (p. 360 - 361) die Vegetationsformen und Lebensdauer der Quell-

moorpflanzen. Er fiihrt auch noch einige Bemerkangen namentlich aus der skandix

navischen Moorliteratur an, die sich offenbar auf Qaellmoore beziehen (vergl.

diese 13, p. 350 ff). Bei einigen ist dies allerdings zweifelhaft (CAJAKDER,

13, p. 353).

3. Unterschied von der gewohnlichen Moorvegetation.

Aus den oben zitierten Bemerkangen uber das Verhaltnis der Quellmoor-Vegeta-

tion zu der tsrpiBChen Moor-Vegetation geht hervor, dass die betreffenden Autoren

einen Unterschied zwischen beiden nicht wahrgenommen haben. Selbstverstandi ich

bleiben die Pflanzengesellschaften auch der Qaellmoore in dem Ralmen der allge-

meinen Moorvegetation und zeigen weitgeheride Ubereinstimmung namentlich rait de-

nen der Plachmoore. Innerhall5 dieser Grenzen aber lassen sich doch betrachtliche

Unterschiede nachweisen,
Betritt man z.B. ein Schwingraoor, ein Getrauch-Zwischenmoor, den Hang oder

die Hochflache eines Hochmoore u.s.w. , so wird man in der Regel eine ziemlich

gleichmassige Verteilung der die Pflanzendecke zusaramensetzenden Arten irarneh-
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men konnen. Gewiss machen sich hier unci da (^ni^^en gesellig lebender Pflanzen be-
nerkbar, die von ihrer Umgebung abstechen; Oder man sieht aach, wie ©in Bestand
in einen andern iibergeht , aber dieser tjbergang vollzieht sich allmahlig und be-
freindet yjnso weniger, als die Ursache der "Srscheinung (z.B. ungleiche Bodenhohe
liber dem Griindv/asserstand, Mhe eines Grabens, einer Blanke u. s.v/. ) infolge der
Ausbildung gesetzmassiger Zonen meist augenfallig ist. Eine ahnliche Gesetzmas-
si^eit ist beim t^oergang verschiedener Formationen in einander (Hociunoor - Zwi~
scherimoor - wad Flachinoorzone, Umgebung von Riillen u. s.w.) innerhalb eines gros-
seren Moores zu beobachten.

Ganz anders liegt die Sache gewohnlich auf einem Quellnioor! Dort lasst sich
meist ein mehrfacher iibergangsloser l?7echsel der Bestande ohne zanachst ersicht-
liche Ursache beobachten. Ein dichter Seggenbestand wird da pl5tzlich von einem
noch dichteren von Equiselnm palustre abgelost, das wieder scharf an ein liypnetur/

oder einen fast reinen Men;yanthes-
Bestand grenzt. Drei bis vier sol-

,.'•'* \i
^

,
Cher scharf geschiedener Bestande

;
- '

^
- aaf beschranktem Rauim sind nament-

/* ^u.1^*-. i^^c^v
I

!^ -, -^
. /

^ lich auf Qp.ellmoorkuppen und Quell-
^- *: i ; ^

i ^ noorhajigen keine Seltenheit; auf
. \/," , , ^ GehS-ngemooren pflegt der Wechsel

*^ ,

'....•*' nicht so mannigfach zu sein, ohne
•«--^---'"' aber seine Deutlichkeit gans zu
IWr^u^^-^ - verlieren. Die Gestalt der von

den einzelnen Bestanden eingenom-
menen Areale lasst ferner jede
Gesetzmassigkeit, jede Zonenbil-
dung vom Rande oder der Mitte aus'

(eineAusnahme macht nur die Um-
gebung der Quellpunkte) vemissen,
Dieser haufige und uber'gangslose
V/echsel der Bestande, die schein-
bar regellose Umgrenzung ihrer
Areale bei mangelnder Zonenbil-
dung ist es, was im ^egensatz z^x

den gewohnlichen Mooren den Qaell-
mooren etwas Auffallendeo, Unrahi-
ges und von ihrer Umgebung Abste-
chendes verleiht.

Das bisher Gesagte gilt von
Assoziationen innerhalb einer
Formation. Haufig nelmen a.'ber an
dem geschilderten Wechsel auch
Bestande verschiede-
n e r Formationen teil und damit
diese selbst. Der am haufigsten
beobachtete Fall ist dor tlberg-ang
von schwing- zu standmoorartigen
Formationen.

Bevor der Ursache dieser Erscheinung nachgegangen wird, moren einire Be^-
spiele angefiihrt werden: ^

1. Zwei zusammenhangende Quellmoorkappen 0. Binnenwalde (Eominter Ileide).
Grosster Durchmesser 65, kleinster 30 m. O^pas der Schwingmoorflachwiese. Wech-
sel der Bestande (vergl. Figur!}:

1- Phragmitetum coiiimanj.s, Begleitflora: Betula humilis, Carex teretiuscula
Aulacomniurapalustre, Caraptothecium nitens.

'

2. Caricetum lasiocarpae. Begleitflora: Betula humilis, Equisetum Heleochar-
is, Camptotheci-om nitens.

ft «J-iaXx. l,vci^*,Zti,

TtJHI/l^l^ ILv S-^l^oiiyJu ^tfOtA ^^-^U^^t^ Ol^X/i^JtLutW,

^^4^ »n^ 4L»,vw^vvvl-»i^ jjp->t-^J^
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3. Caricetium ^cutifornas. - Past rein.
4. MemranthetiJin trifoliatae. Begleitflorat Carex rostrata, Gali-um iiligino-

sum, Camptotheeinn nitens.

II. GrossQ- Quellmooi-kuppe am SsinkahnerPluss Jf.O, Klarabracke (Romintor
Heide) . Bur.chnesefir 250 - 300 m.

A. H c h f J a o h , Zwischenmoor.typus,
^' Betuletiun puboscentia und verrucosae : den g:rdss*en^m:l: einnebmond. Domi-

nierencle Arten der Sodenflora: Carex rostrata, Eriophorixrn 1at -i folium, Menyanthes
trifoliata, AiLlacomni-ani paly.atrG, ^Paludella squarrosa (Sphagna sparlich).

2. Kleinere Stelle von ca. 20 "m Darchmesser. Dominiersnde Art: Vaccinium
Oayocccos- Be^leitflora.: Garex dioicaj C. rostrata, Pirola rotundifolia, Epipac-
tla palustris, Sweertia pareniiis, Picea excelsa. Salix repens, Aulaccranitun pa-
lustre, Spha^jna.

B.. Hang ; zim grossten a?eii massig g^neigt.
1. RvTsneto-Caric^tuiri > Bominierende Arten: Carex rostrata, Gali-urj uliginosiL^n,

Aulaoooiniuin palustr®; Beglaitflora: Polemoniuni ooer^euuij Girsium rimlare, Cre-
pis siiccisi folia, Coroiiiiria Plos-cnevdi u, a,

2« Kleinere ^ starker ^eneigte und feuchtere ^telle . Dominie ren''e Arten:
Mar<jhantia polynsorpha, Equisetiiin palustre, Caltha palustrisj Begleitflora: Ca-

rax rostrata^ Phragmitea oocuminis, l?iimex Ac^tosa, Gal'iiim uliginosum.

III. OehSbigemoor am Ssinkahner Fluss (H.O. Klarabrilclce)

,

a. Wechsel der Porraation^n..

4, K o c h s t a u d n f 1 u r : IPitollius europaeus, Thai ictrtua angustifoliuir.,

Anthr-i&cus silvesttis, Polemonium coeruleiun, Cirsi-am oleraceum, C, rivulars,
Crepia succisifolia.
B. W a 1 d : Alnus glutinosa iind Picea excelsa.
C.

. W i e s o .: Dominierende Arten (an verschiedenen Stellen) : Marchantia poly-
morpha,^ ATilacpranilira palustre, Carex rostrata,. C. acutiformis, Equisetum Heleo-
oharis, Riime;s Aeetosa, Caltha palustris.

h. Wechsel der Bestande innerTiaI"b der l?onription C.

(Vergl. Heihe III, -und IV. des Bohrregisters am Ende der Arbeit.)

X. Bel Reilie III. Prof, (l^ ^ (5): Cariceto-Jiypnetum. Bominierende Arten:

Oar«x roatrata, Aulaconnium palustre. Begleitflora: Sphagnum aeutifoliiiin, Erie-
pbonoia latifolinm, Potentilla silvestris, Galiiua uliginosnm.

g^ Boi Rel^e III Prof, f4) : Vorherrschend: EquiGetui-ii Heleocharis, Rumex Aee-

tosa, Caltha palustris, Marchantia polyinorpha..

3* Bel Reihe 17 Prof . (5^; Carieet^ic; aeutiformis.

4» fioi I^eihe IV Prof. (7). Trockeno Stelle ; Raseneisenerz. Doninierend:

Briza media; Begleitflora: Bicranum palustre, Avena. pubeacens, Ranxmculus ecer,

LinuEL catharticum. Leontodon hispidus, Cirsi\yn oleraceurj.

IV. Quellmoorkiippe Orf Binnsmvalde an -der, "neuen Briicke"

.

^* Caricetun rostrat ae: Hochflache Tind grosster Teil des Hanges. Begleitflo-

ra: Aulaconni-urj palustre, Melampyiaun nemorosfmn, Angelica silvestris, Betula hu-

milia, B. ptuhescens, Salix repens u. a.

2. Betule-i^tim pubescent is . ostlicher Teil des Hanges. Dominierende Arten der

Bodsnfloya: Climacixur. dendroides, Phragraites communis, Uelandiyitn rabrun, Melam-

pyrtua n&aorcrjxnn,

y. Grosse Quellinoorkuppe 0. Binnen^valde Jg* 68. HochflJiche Bit Bettaetum
pubescentis, Wechsel der- bestandblldenden Arten der Bodenflora:

1. Phragyaitet-jni coricrrunis wit viel AiilacomniiOiii -palustre und 'Carex lasiocar*
pa; ost-licher Teil zwischen Prof. (2) und (4) d«r Reih^ I-X.

2. Caricetum lasioca^rpag. ; zwischen Prof. (2) und (5), lait Datula humilis.
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VI, Gehangojaoor bei Zdro^e, Kr, Strasburg.
1. Squi.3etoi?o~Cari cctum; uberwiegender Teil. ])oiainierende Arfcen: Equisettun

I^alustre, Carex acutiformis, Climacium dendroides.
2. .?^Gpyanthetiun an elne feuchten tslabwarts zlehenden Stelle mit Phra^ii-

T;es comrmnis. Beide Arten fehlen- auf tlem iibrigen Tell vollkomen, wie ilbri^ensauch in den anderen Fallen sehr oft die an einer Stelle ^estandbildende Art aufdem tibrigen Moor fehlt.

VII* Quellmoorhang bei Bahnhof Radosik, Kr. Strasburg.
Im Allgeraeinen dominieren Equiset^ palustre imd Carex rostrata. Es tretenan verschledenen Stellen folgende scharf begrenzte Bestande auf:

rh.r.l' r^f''''^'^
'

t^^^^n f
;^^^''^-^^/T ^>.S.?Qnden Quelldurchtrittn: Bestandbildend: Mar-chantia polymorpha-, Caltha palustrie, Rumex Acetosa.

2. MenyanthetTim trifoliatae .

3. Eqiaigetetnin palustris, Begleitflora: Geum rivale, Linuin catharticiim Le«ontodon hisrpidus, Valeriar^ dioica, Parnassia palustris.
."cxianjicum, i.e

.ohrr2i;te:1S°Smi!'''^°'^" ^°" °°^^"°' ^^ '*^^^''^'^^- ''-*-"^. -^^^^

1« Equisetetpn palustris. Begleitflora: Cirsium oleraceum, Galitun. palustre
Juncus lajnprocarpas, Geum rivale, Crepis paludosa, Polygcmim Bistorta Scirms*
silvaticuo, (Priglochin palustre.

2- Menyanthetian trifoliata^.Begleitflora: Polystichiun Thelypteris, Caltha
palustria, Cardamine pratensis, Euphrasia stricta, Cirsium palustre.

der Ostseite des Seebeckens von Gorzno. Leitarten \ind

!• Equiaetetam palustris mit Cirsium oleraceum.
2. Hypneto ~ Caricetum acutiformis .

3. Que;i3,hu,cre^, stark schwankend : Marchantia polymorpha, Rumex Acetosa. Va-
leriana, dioica. '

„ ^ ^* /Unetum p;lutinosae . In Bereich kleiner Quellbache. Begleitflora: GeraniUiii
Robertianum, Lysinachia vulgaris, Angelica silvestris, Cirsium oloraceum u. a.

X. Quellmoorkupno iu Krebsbachtal bei Sawadden, Kr. Oletzkb. Bestandemitden hervorstechendsten Begleitarten:
1. |cffl-i39t;etuiii

„
palustris

,

mit Sajcifraga Hirculus, Caltha palustris.
.

2. Menygnthatum trifoliatae. Carex rostrata, C. lepidocarpa.

XI. Gehaiigenoor an der Alle bei Orlau, ICr. HeidQnburg
.

^' J^r^ehuiir. der Bohrprofil s Reihe XVI. a>VDUs der ?^f-«ndflach2^onm..-^ ...... Domi-n.erende Arten: Polygon-am Bistorta, Ranunculus acer , Anthriscuo si^estrla; cTr-Slum oleraceum. *

Carex panniculata, Ciraiuia oleraceumj Begleitflora: Carax Postr-ta C ar-nMfor-

lilkt^
^°^-°^ii. Karcha^tia polymorpha. Clis^oi^^^onZllllT/n^ZS-

XII. Quellmoorhang amJ^duB^See, Kr. AUenstein. 7ier veraohiedene Bestan-de auf 3ehr be^chrankten Ra^, (Ur>getaiig der Bohrprofile der Eeihen XIIl! tmd

1. Hochataudenflur rait Clrsiun oleraceura.
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2' Bqxiisetetmn palustris.
3. Hypnet-um mit sparlichen Seggen.
4. CaricetTJjn acutiformis .

Diese Beiqpiele d,tirften gerriigen, tun das Bild zu vervo11 standigen; sie liessen
sich noch vermehren.

Die Erklarung dieser Ersch^inung liegt nahe, wenn man den vielfachen Wechsel
des Substrats, eine der hervorstechendsten stratigraphischen Eigenschaften der
Quellmoore "beriicksiciitigt, von deni oben bereits die Rede war. Er erstreckt sich
nicht nur auf die chemische Beschaffenheit des Bodens, wie sie in dem Wechsel von
Torf , Kalktuff , Limonit iind eingeschlossenera llaterial zum Ausdruck korant, sondern
namentlich auch auf die sshr verschiedene rhirchtranlrung mit Quellwasser, die an
dem verschiedenen Feuchti^eitsgehalt der Bohrproben kenntlicb ist. Deutlich kann
man haufig erkennen, wie talabwiirts streichende Wasserziige eine von der Unigebung

abstechende Vegetation hervorrufen. Hamentlich Carex acutiformis und Me^/anthes
trifoliata begleiten sie gem. In der graphischen Darstellung der rekonstruier-
ten Profile ist diesem Umstande nicht Rechung getragen, urn die tjbersichtlichljieit

nicht durch Anwendung weiterer Signaturen herabzusetsen, Sie bdiirfen daher in

dieser Hinsicht einer Erganzioig durch das Bohrregister. Bagegen diirften sie die

iibrigen stratigraphischen Verbaltnisse hinreichend erlautern und den Zusaiiimen-

hang mit dem' plotzlichen V/echsel der Bestande erlclaren helfen.

Besonders hingexviesen sei auf die Abbildungen Seite 268, 269.

Eine weitere Eigenart der Quellmoorvegetation besteht in der Ausbildung von

PflanzengesellsGhaften, v/ie Sie auf den Iibrigen Mooren entweder garnicht oder

doch nicht in dieser -Porm auftreten.

Sol Che kniipfen sich zunachst an die mehr oder wcniger sugewachsenen Quellpunk-

te ler Quellmoorkuppen und -Hange. Es sind dies meist sehr schwierig oder iiber-

haupt nicht betretbare Stellen, deren Vegetation in Eumex Acetosa vxA Harpidium

Kneiffii typische Leitpflansen besitst, die oft in dichtem Bestande bsw. einem

dichten Filz auftreten und dann fur anderen Pflanzenwuchs wenig giinstige Lebensbe-

•dingungen iibrig lassen. Es ist diese "Formation der Quellpun-
k t e" ein gewisses Analogon su manchen "kaxsn betretbaren Schwingflachmooren, von

denen sie sich in ihrer Dkologie namentlich durch die niedrige Temperatur des

TJntergrundes (Fahere? siehe unten! ) und den offenbar hoheren Mhrstoffgehalt des

lITassers unterscheiden. Die aesamtwirkung ist eine erheblich geringere Stoffpro-

duktion als sie auf Schvvinflachmooren beobacht^t wird, der uberv/iegend wirksa-ie

Paktor ist also die erwahnte Kaltgriindi^eit. - Das Vorkommen dieser elgenartigen

Pflanzengesellschaft ist - namentlich in den grossen Quellmoorgebieten der Kreise

Goldkp und Oletzko - ein so allgeraeines, dass auf die Anfuhrang einselner Beispie-

le verzichtet werden darf. Es ist aber zu bemerken, dass sie in den westpreussi-

schen Gebiet nicht so typisch ausgebildet ist, indem Runex Acetosa sich nicht so

stark bGtsiligt. Auch, Harpidium Kneiffii ist nicht so htlufig; in einem Fall war

dort ein Quellpunkt mit einem reinen Beatand von Acricladium cuspidat-am zugewach-

sen. -MSriTZ (13) findetan Jutlandichen Q:uellmooren diese Stellen mit Carex ro-

strata. Glyceria fluitans u. a. Sumpfpflanzen bewachsen.

Von derartigen die Vegetation der Quellmoore von der ubr-igen Moorvegetation

unterscheidenden Pflanzengesellschaften lassen sich bei einiger Aufmerkasmkeit

noch zwei weitere. erkennen, wenn sie auch nicht so in'o Au^e fallen, wie die eben

behandelten. Es sind das die fur Quellmoore in ganz charafcteristischer A:usbildung

auftretenden A^snziatlonen des Meflyanthetmn trifoliatae und des EquinetQtjaLi -pain-

stris. aewiss kommen die ^ominierenden Arten beider auf Schwingmooren iiberall u.

haufig ffenug bestandbildend vor. Aber diese Bestejode sind nie so ^n^ g-eschlossen

so von einer einzigSn Art beherrscht, wie auf den Quellmooren So pflrgt ein

Bestand von Menyanthes auf Schwingmooren des preussischen Landrudkens von Cor.aru::i

palustre Oder Calla palustris in etwa gleicher Zahl begleitet und stark von kcosen

durchsetzt zu sein. Auch RiBdgriiser ^wie Carex rostrata, C, teretiuscula .oder C.

lepidocarpa - gesellen sich gewohnlich in grosser Zabl, - oft bxs zur Bildung von
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Bentanden tei. Das Kenyaiithetum der Qiiellmoore int iirmier arm an Begleito,rten,
•and Moose fehlen fast gans. (Ausfiihrliches siehe im nachsten Abschnitt.) Sbenso
ist Equiset-oin palustre selbst auf den schwanimigsten Schwingflachinooren nie in
solchen Mengen, in so dichten und iippigen Bestanden beobachtet worden, wie dies
auf den Quellmooron die Regel ist. Ihr "den ganzen Sommer diircb frisches' G-run"
(IIESS V. WICIIDOEFP) beraht nicht zuletst auf diesen Squisetim-Bestanden.

Uberhaupt scheinen die okologischen Verhaltnisse der Quellmoore dem nassen-
ho.rten vmd bestandbildenden Auftreten von gewissen Moorpflanzen besonders giin-
stig zu sein. Es durfte das aof die vielfach gans plotzlich sich verandernden Be-
wasserungsverhaltnisse zariickzufiihren sein, wie sie sich aus der oft zu beobach-
tenden Verlegimg der Quellpunkte (vergl. auch 5, p. 333) diirch alUnahliges Zuwa-
chsen und Durchbmch on einer anderen Stelle ergeben. Es vrerden dadurch dann n.eue
Existenzbedingangen - spzusagen eine Art von Feuland - geschaffen; und wie ein
solches ja gewohnlich durch massenhaftes Auftreten oinzelner Arten besiedelt v/ird,
so finden hier gewisse - allerdings oft ausda-uernde und in geringer Zaiil schon
vorhandene - Moorpflanzen plotzlich geeignetere Lebensbedingungen (wahrend ande-
re darunter leiden) und erzeugen so eine warm auoli nicht so scharf hervortreten-
de Parallelerscheinung. Pass in dem an sicli schon lockerer und schv/anunigen Qp.ell-
nioortorf solche Arten, die sich durch unterirdiche Verzv^eigungen oder Au-slaufer-
bildung stark vegetativ vermehren, noch besonders begiinstigt werden, tragt dazu
nicht unv/esentlich bei.

Eincs physikalischen der Quellmoor-Okologie eigentiimlichen Faktorc ist hier
noch zu gedenken: der relativen Kaltgriindigkeit des Bodens, die durah die I>arGh-
trankung mit dem kalten Quellwasser bedingt wird. Temperaturmessungen nittels
Erdbcdonthennometers in 25^7 30 cm Tiefe ergaben recht erhebliche Abweichungen
von der Bodentemperatur benachtbarter Flachmoore - unter sonst gleichen I^stan-
den dor Tages- und Jalireszeit und der Besonnung. Selbst die trockensten Stellen
der Quellmoore bleib^n, wie die Tabelle 3 auf Seite 283 nachweist, fast ausnahras-
lo3 unterhalb der Flaclimoor-Temperatur.

Es bedeuten in der' Tabelle die Zahlen der Spalte I Temperaturen der feuchte-
sten, II. der massig feuchten, III. Temperaturen besonder trockener Stellen der
Quellmoore; IV. Temperat-uren von Flachuiooren der nachsten Umgebung.

Es ist daraus femer eine deutliche Temperaturabnabjne mit zunehmender Vernas-
sung zu ersehen.

Indessen ist die ^irkmng dieres Eaktors nicht so ersichtlich, v/ie man es v/ohl
erv/arten mochte. Diese ware eine nerkliche Venainderung der Stoffproduktion ge-
geniibcr den Schwingflachmooren, die aber deutlich nur an den schon oben erwahnten
Quellpunkten, sonst aber selteh und auch nur unwesentlich wahrzunelimen ist, (Ge-
wisse Hypneta; naheres vergl. im nachsten Abschnitt). Im Gegenteil lasst sich
in der Kegel eine viel llppigero Vegetetion an den. dem typischen Schwingflachitioor
ahnlichsten Stellen feststellen, dis namentlich in dem ebenfalls schon erwahnten
ungemein haufig auftretenden Equiset'etum paluStris zum Ausdruck korjnt, Auch Gross-
seggenbestande - selbst Fruticeta ~ sind dorfc keine Seltenheit.

Da also der die Stoffproduktion herabsetzende Faktor zwar in einigen Fallen,
im allgeneinen aber nicht zur Wirkung kommt, muss angenommen werden, dass entge-r
gengesGtzt gerichtete Ursachen vorhnndon sind, die ihn in den meisten Fallen
zura mindesten auszugleichen vermogen.

Als eine solche ist fraglos der Hlihrstoffreichtuai des Quellv/assers anzusehen,
wozu noch kommt, dass das Wasser nicht stagniert sondern si.ckert oder fliesset u.
so immer neue Fahrsto.ffe heranfuhrt. Erklart man doch durch den letzteren Umstand
allein die uppigere Vegetation "der Hochmoorrullen gegeniiber dem librigen Hochmoor
(12, p. 78 ff).

Es diirfte aber noch ein anderer Faktor mitwirken. Es ist namlich nicht zu iiber-
sehen, dass die angegebenen niedrigen Temperaturen im Hochsommer (Juli, August) ge-
funden wurden und demgemass nicht fur alle Jahreszeiten Giltigkeit haben konnen.
Wis dor Befund an dem eineh Quellmoor zeigt (vergl. nr. 22 der Tabelle!) erwies
sich aber mtte September die Temperatur daselbst bereits etv/as hoher als in
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dem umgebenden Fl^^chmoor, da die mn diese Zeit schon wirksame nachtliche Abkiih-lung durch die konstante Temperatur des Quellwassers auf dem Qjiellmoor auageRli-

H5he llTlr.vVtr'^^'l'^
blieb hier also i. Her^st lander iiber einer gewifsfnHohe als im Flachmoor. Em gleiches muss im Fnihjahr stattfinden. Die leinperaturdes Quellmoore erreicht diese Hohe friiher als die des Plachmoors. (Dass im Win-

ter die Temperatur des Quellmoors dauernd hoher ist,
spielt aber keine Rolle,)

ist ja selbstverstandlicli,

TabGlle 3 . Bo.dentemperaturen dar Quellmoore

.

*Kr/ Typas Lag© des Quellmoors. I II III IV

1

2

Or. M. Alleq.uellen bei Lahna Kr-. Ueidenburg
Lahna-Muiile-

13

le 16,5
3 w Kommiisiner See-Zufluss . « 15,5
4 " Bachtal am Czarnauer See " 17
5

6 Q.. M. K.
Alle-Tal bei Orlau «

Qstl. BinneuwaldB (a) Goldap.
15
16

7 *
fU) « 15,5 ri7,5

8 "

: : % :
13

9 M 15
10 G. M. Romijite dicbt unterh. Rominetn" 12 13
11

'"

Szinkuhrier Fluss. 13 17
12 " Zdroje Strasburg 11,5 18 18
13 Q. M. H. Bahnhof Radosk 9,5 17.5
14 G. M. Gorziioer Seebecken •» 13,5 U8i5
15 Q. M. K. ti « n 10,5 )

16 . G. M. Trepkier Seebecken " 16
17 Q, M. K. « n If 10,5 ll8
18. H « It 9,5
19 G. M. Bei Heinrichsdcrf Osterode 16
20 Q. M. K. Wildzaun b. Kragienen Stalluponen 14 15,5 17,5
21

!
G. M- Bei F. Lescbno Allenstein 15

2g Q. M. H, Wardung-See « 8 12 11,5
23 Q. M. S. Alle~Tal b. «Waldfrieden 10 13 L 17
24 " " am "Olymp- 9,5 .15

r
sind in Celsius-Graden ausgedriickt. Die Measungen

den im Juli und August statt, nur nr. 22 gegen Ende September, Daher
diese Werte zur Berechnang des JitLttels nicfat beniitzt worden.

Es muss also durch diese Verhaltnisse auf dem Quellmoor eine Verlamgerung
der Vegetationszeit gegeniiber den iibrigen Mopren herbeigefuhrt werden, und dies-
dttrfte dann auch wesentlich zur Erhohong der Stoffproduktion beitragen..

Urn hieriiber nahere objektive AuTschiasse zu gewinnen , wirdon an zwei Quell-
:mooren im Alle-Tal unterhalb Allensteins lind an einem In ihrer unmittelbaren
ITaahe befindlichen SchwingflachmoOr (Predigfcainer Moor im Allensteiner Stadt-
wald) von Januar bis Oktober 1917 vergleichende Temperaturm^ssungen in Verbin^
dung mit phanologischen Beobachtungen rorgeBOEinen,

Das Ergebnis der ersten ist in der Tal)elle 4 auf Seite 284 niedergelegt; es
^eigt, dasB die Temperatur des Quellmoors nur in Qjsr Zeit von Anfang Mai bis,
Ende September durchweg tiefer lag als die des Fachmoors. Der Nachweis fiir die
Verlangenrng der Vegetationszeit auf Quellmooren ware damit erbracht, und diese
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sellDst wird durcJi die folgenden phanologlachen Beobachtujftgen, die sich aller-
dings we^en der sehr geringen Zahl geeigneter Objekte auf weni^ Falls erstreck-
en, bestatigt.

Tabelie 4, Andenmg der Bodentemperatur in Quellmoor imd

Datun d. Qiiellnioor bei Y/aldfrie- Quel3jnoor am OlyEip Predigkaineir

Messung den

Rand Hitte

Moor

Rand Mitte

2. Januar 5,5 7,5 5,5 7.5 1,5, cberfl.
gefrorez}.

4. Febniar 5,5 7,0 5,0 7,0 gefroren
6. Harz 5,0 7,5 5,0 7,0 gefroren
5. April 6,0 6,0 8,0 i,c

5. Mai s,o 9,0 9,0 S,0
4. Juni S,-5 11,0 12,0 13,0
4. Juli .

S,5 1>;,0 14,5 14,5
S. August 13,0 10,0 15,0 17,0 17,0
4. Sept. 21,0 8,5 12,5 14,5 14,5
6. Oktob. 9,5 8,0 11,5 10,0 10,0

Scbon in alXerseitigsten Vorfruhllng, wenn auf don anderen Mooron die Vee:e-

tation noch in starrcn Banden des Frostes liegt, herrscht auf den Quel linooron
schcn reges Lebqn, das dort auch wahrend des ganzen Winters nicht vollstandig
erlisclit. Bereits iin Februar aeigen die Quellnoorsiimpfe bei Allenstein kraftig
entwickelte Grundbl&tter von Cardamine amara, Veronica Beccabur^a, frisch griine

Rosetten von Epilobirjn und bald auch Blatter and di-cke Knospen von Caltha paliis-

tris. Sogar Bllit^n von Chrycosplenium sind schon im Pebruar dort beobachtet v/or-

den. Im folgenden mogen einige spezielle phanologigche Beobachttingen angefiihrb

werden (bei denen mich Frl. A. I^EUERABSKD in Allenstein in danlcens^verter "Weise
unterstiitzt hat)

:

1917. - Erstc Bltlte von Chrysospleniira altemifoliniP. auf Quellmoor sun 10, IV.
,

auf hTunosem Waldboden am 19. IV. — Caltha pslustris blUht BXiS dem Quellmoor
am 24. IV, auf einem benachtbarteh Schv/ingflactooor oia 11. V-

3.913 ." Chrysosplenivmi bliiht auf Quellmoor am 21. III., auf Waldboden: 1. IV. —
Caltha palustris auf Quellmoor am 7. IV., aiif Sch^ngflacbmoor am 14. IV, In der
Swischenzeit war es abnorm warm, — Ranunculus Ficaxia auf Q:uellmoor am 24* III,
in lichtem Mischwald am 12. IV.

;L919 .~ Chrysospleniura bliiht auf Quellnoor a^i 27. II., sonst an .2, IV, - Caltha
palustris am 7. IV. mid 24. IV. — Rairanoulus Ficaria: 14. III. ynd 16. III.

Zwischen den beobachtet en Bliitezeiten derselben Art auf Queljnoor einerseits
und Schwlnflachinoor bzv/. humcsem Waldboden anderseits liegen demnach Zeitrau-
me bis zu einem Monat und dariiber. Aber auch schon Differenzen von 2 V/ochen
durften bei Berucksichtigimg einer entsprechenden Verlangerung der Vegetations-
zeit im Ilerbot in Anbetracht des veriialtnisniassig 1-zursen Somniers auf dem Preufi-

sichen Landriiclren in' s Gewicht fallen. Wenn die beobachtete Zeitdifferenz eini-
ge male auch gerirr^er ausf&llt, so liegt dies daran, dass in der betreffenden
Zelt abnom warmes Wetter herrschte (1918) , .das die Entv/ickelung der Flora sehr
zusammendrangte. In normalen Jahren diirfte jedeufsills eine deufcliche Verlange-
rung der Vegetationszeit auf den Quellmooren gegeniiber den anderen Moortypen
eintreten.

Auch von MEl^Z (13, p. 332) imd OSTia^FELD (i.e. p. 357, 358) ist die Kalt-
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griindigkeit der Quellmoore betont worden, imd diese Autoren fiihren hierauf das
besonders haufige Vorkonimen von Saxifraga hirculus land Salix hastata auf Quell-
mooren, die relative Seltenheit von Phanerogajnen daselbst und drittens die ge-
ringe Neigimg mancher Arten (Carex rostrata, Salix hastata und der meisten Moose)
zuin Bliihen g2w. Fruchten zunick, Dass die .erste dieser Annahmen irrig sein dlirf-
te, wird unten (Abschn. I?, 3) naher auseinadergesetzt werden. Die beiden andem
mogen wohl ^atreffend sein. Wie sich der Verf. beim Lesen der betr. Stelle bei
MENTZ entsann, warden auch auf den Quellmooren des Pr. Landriickens mehrfach Ca-
rex rostrata und C. acutiforrnis steril angetroffen. Die Sumpfmoose allerdings
fruchten ja auch auf andem Mooren meist nur in geringem Masse.

4. Die Pflanzenvereine der Quellmoore und ihre Klassifikation.

Es liegt nahe, die Behandlung von Pflanzengesellschaften, die zu Mooren in
B&ziehiing stehen, nach den fiir die typischen Moorformationen geltenden Gesichts-r
puhkten zu versuchen, so u, a. die Unterscheidung nach dem Nahrstoffgehalt in
den Vordergrund zu riicken. In der Tat kniipft auch die sparliche eingangs dieses
Hauptabechnittes erwalinte Literatur iiber die Vegetation der Quellmoore bier an.
Einige Autoren bemerken die iihnlicbkeit mit den "gewtShnlichen Rieformationen"
Oder mit der Moorvegetation der Umgebung (gemeint sind offenbar Flachmoore) , die
andem sprechen auch von hochmoorartigen Quellmooren. Inwiefern dies bei SENDT^
KER auf dine abweichende Auffassung des Hochmoorcharakters zuriickzufiihren ist,
bleibt dahingestellt, da dieser Autor den Begriff des Zwischenmoors nicht kennt
und zu de?i Hochmooren sogar gev/isse Schwingflachmoor-[^ypen zu zahlen scheint
(1, p. 654). Zwischenmoorartige Quellmoore jedenfalls kommen auf dem Preussisch-
en Landriicken auch vor, dagegen sind hochmoorartige bisher dort nicht beobachtet
worden, was ja aber ihr Vorkommen an anderer Stelle nicht ausschliesst.

Es sollen nun die in dem untersuchten Gebiet auftretenden Pflanzengesellschaf-
ten der Quellmoore nach (ier oben dargelegten Methode behandelt werden, uns 2Twar

unter Beriicksichtigiing des soeben erwahnten Gesichtsjninktes.
.

Eine groese Anzahl von Einzelbestanden, in denen Kleinseggen und Laubmoose
den Ton angeben, lessen sich leicht zu einem ersten Bestandstypus zusaramenfas-
sen , dem

a. Hypneto-Caricetum.

Der Boden ist hier mehr oder weniger stark schwankend, manchmal kaum betret-
bar. Die Moosdecke ist iiberall geschlossen und wird nie von den Seggen ganz ver-
deckt, sodass sie durch ihren Farbenton dem Bestand das Geprage aufdriickt. Die
Stoffproduktion ist daher gering. Bisweilen fehlen dem Moosfilz andere Bestand-
teile fast ganzlich, so dass man von einem H^^netum zu sprechen hiitte, jedoch
sind solche Stel^en raumlich nicht bedeutend, sodass sie nicht als besondere As-
soziation,sonderli mit dem Hypneto-Caricetum ziisammen behandelt zu werden ver-
dienen, worin sie ortlich auch immer ubergehen. Es sind dies die Stellen mit der
geringsten Stoffproduktion, die auf Quellmooren beobachtet wurde.

Aus 18 Einzelaufnahmen ergab sich die folgende Artliste:
Dominierende Arten ; Aulacomniun palustre V 4 - 5, Camptothecium nitens V 4,

Carex rostrata VS..
Begleitflora: Marchantia polymorpha V 3 - 4, Sphagnum palustre V 1, Sph.

squarrosum Pers. V 1 - 2, Sph. acutifolium V 1, Sph. recurvum P.B. VI, P a 1 u-
della squ.arrosa V2, Z3-5, Mnium Seli^eri V 1 - 2, Mnium
Tindiaatujn V 1, Bryum pseudotriquetnim VL-2, Z3-5, Thuidium Bland o-
W i i V 2 - 3, Z 3, Th. delicatulum V 1, Hylocomium squarrosum V 1, Climacium
dendroides V 1 - 2, Acrocladium cuspidatum V 1 - 2, Chrysohypnum stellatum V
1, Cratoneuron filicinum V 1, Equisetum Heleocharis V 2, E. palustreV 3, Tri-
giochin palustre V 1, Carex dioica V 2, C. contigua Hoppe V 1, C. teretiuscu-
la V 2" - 3, Z 3 - 5, C. panniculata V 4, Z 2 - 4, C. paradoxa V 1 - 2, C. Goo-
denoughii V 1 - 2, C caespitosa V 2, C. flava V 1, C. lepidocarpa V 1, C. acu-
tifomiar V 1 - 2, Z 3 - 5, Scirpus paluster V 2, Eriophorum latifolium'v 3, Agros-
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tis vulgaris VI, A. alba V 1 - 2, A. canina 7 1-2, Briza media V 1 - 2, Festn-

ca. rubra V 1 - 2, F. rubra fa. barbata Hackel V 1, F. e.latior V 1, Holcus lanatus
V 1, Avena pubescens V 1, Tri<3etuin fl.avescens Vl~2, Pha-
laris.arundinacea. V 1, Phragmites communis V 1 - 2, Poa pratensis V 1, P. trivia-
lis VI, JuncTis lamprocarpus V 1, Lunula mult iflora V 1, Orchis incarnatus V 2,

OrchisTraunsteineri VI- 2, Listera ovata V 2, Epipactis
palustris V3, Gymnadenia odoratissima VI, Z2-4, G.

'

densiflora Vl,Z3-4, Rumex Acetosa V 3, Polygonum Bistorta V 2, Me-
landiyum rubrum V 2, Coronaria flos-cuculi V 3, Sagina nodosa V 2, Stellar-
i a c r a s s i f i i a V 1, Z 3 - 4, St. glauca V 1, Caltha palustris V 4,
Ranunculus acer V 2, R. repens V 1, Cardamine pratensis V 2, C. ainara V 1, S a -

X i f r a g a H i r c u 1 u s V 2 - 3, Z. 2 - 4, Parnassia palustris V 3, Geum
rivals V 2, Potentilla silvestris V 1 - 2, Ulmaria palustris V 3, Alchimilla
vulgaris V 1, Linum catharticum V 2, Epilobium palustre V 2 ^ 3, Pimpinella
Saxifraga V 1, Anthriscus silvestris V 1 - 2, Pirola rotiindifolia V 1, lysiraachia

vulgaris V 1, Menyanthes trifoliata VI, Polemonium co©rul©um
V 2, Z 2 - 3, Scutellaria galericulata V 1, Brunella vulgaris V 1, Ttiyrms Ser-
pyllun V 1, Rhinantbtts minor V 1, Pedicularis palustris V2, Veronica
longifolia VI, V. Chamaediys V 1, %osotis palustris V 3, Z. 2 - 3,

GaliTim uliginosum V 3, Z 3 - 5, G. palustre VI, Valeriana dioica V 2, V. offici-
nalis V 1 - 2, Knautia arvensis V 1 - 2, Z. 1, Campanula patula V 1, Leontodon
hispidus V 1, Senecio paluster V 1, Cirsiiim palustro V 3, C, oleraceum V 2-3,
Z3-5, C. rivulare V2, Z3- 5, Crepis succisifolia
Vl-2,Z2-3, C* paludosa V 1.

Sparliches Gestrauch: Sal ix repens V 1, Z 2, S. cinerea V 1, Z 1 - 2, S. au-
rita V 1, Z 2, S. nigricans V 1, Z 1, Betula humilis VI - 2, Z 1 - 3; B. pubes-
cens V 1, Z 1 - 3, B. verrucosa V 1, Z 1. •

Piese Association ist allgemein verbreitet und namentlich auf Quellmoorkup-
pen und Quellmoorhaiigen anzutreffen, ohne jedoch den GehSjigemooren ganz sra. feh-

len. Auch MENTZ erwahnt sie von Jutland. Sein "eigentliches Paludella-Mose" so-

wie sein "Philonotis fontana-, Hypnum trichoides- und Carex rostrata-Hose geh5-
ren hierher.

Sehr auffallend und fur die Vegetation der Quellmoore besonders charakteris-
tisch sind die schon ober erwahnten Bestande von Equisettim palustre, die eine
zweite Association ausmachen:

b. Das Equisetetum palustris.

Hier treten Moose mid Seggen stark zuriick, so dags die Bestande schon aus
grosserer Entfernung ein gleichmassiges und saftiges Griin aufweisen. .Auch die
ubrige Begleitflora ist sparlicher als bei der vorigen Assoziation, unterschei-

det sich aber sonst wenig von ihr, so durch das haufigere und zahlreichere Auf-

treten von Lebermosesen void, das fast vollstandige Pehlen accessorischer Straucher.

Auch typische Sumpfpflanzen, die in der folgenden Artenliste durch ein S gekenn-

zeichnet sind, finden sich starker beigemischt. n

Bisweilen treten Ubergange zum Hypneto-Cariceturn mit charakteristischer Mi-
sChung der Begleitfloren auf.

Einzjge dominierende Art : Equisetum palustre V 5.

Begleitflora (11 Aufnahmen) : Marchantia polymorpha V 3 - 4, Fegatelia co-

nica VI, Trichocolea tomentella V2, Lophocolea bidentata

V 1, Anlacomniura palustre V 1 - 2, Bryum pseudotriquetrum V 1, Mni-um Seligeri V

1 - 2, Thuidium delipatulum V 1, Th. recognitum V 1, Climacium dendroides VI-
2, Acrocladium cuspidatiam V 1 - 2, Harpidiprn Kneiffii V 2, H. Sendtneri V 1,

S Polysticbum Thelypteris V 1, S Typha latifolia V 1, Triglochin palustre VI,.
Carex teretiuscula V 1,0. panniculata V 1 - 2, C Goodenoughii V 1, C. flava

V 1, C. lepidocarpa V 1, C. rostrata V 2, C. acutifomis V 1, Z 2 - 3^ Scirpus

silvaticus V 1, S. compressus V 1, Poa trivialis V 1, Deschampsia caespitosa

V 1, Holcus lanatus V 1 - 2, Glycerla plicata V 1, Phragmltes cominunis V 1 - 2,

Briza media V 1, Festuca zrubra V 1, Juncus lamprocarpus V 3, J. alpinus VI,
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Polygorram Bistorta V 2 - 3, Rumex Acetosa V 2 - 3, Coronaria Flos-cuculi V 2 - 3,
Sagina nodosa V 3, Cerastlum triviale V 1, Ranunculus acer V 3, Cardamine pra-
tensis VI, Caltha palustris V. 3,. Z3-4, Saxifraga Hirculus
Y 2, Z 2 - 4, Parnassia palustris V 3 - 4, Trifoliun hybridum V 1, Copiarum pa-
lustre V I, Potentilla silvestris V 1 - 2, Ulmaria palustris Mnch. V 1 - 2,
Geum rivale Y 4, Alchimilla vulgaris V 1, Geranium palustre V 1 - 2, Linum ca-
tharticum V 2, S Lythnun Salicaria Y 1, S Epilobium parviflorum Y 2, E. pa-
lustre V 1 - 2, Angelica silvestris V 1-2, Heracleum sibiricum Y 1, S Men-
tha aquatica Y 1, Bruneila vulgaris Y 2, Rhinanthus major Y 2, S Yeronica Bec-
cabunga Y 1, ihaphrasia stricta Y 1 - 2, Pedicularis palustris Y 1 - 2, Jfyosotis
palustris Y 2, Galinni uliginosum Y 3, Z 3 - 4, G. palustre Y 3, Hieraciua auri-
cula Y 1, Leontodon hispidus Y. l,_Cirsiuin oleraceura Y 4, C. palustre Y 3, Gre-
pis paludosa YI-2, C. succisifoliaYl, Valeriana dioica Y 2.

Sehr sparliches Gestrauch : Salix nigricans Y 1, Alnus glutinosa Y 1 - 2,
Diese Assoziation ist fur die feuchtesten Stellen charakteristisch und be-

sonders kleinan i5aelliaoorku.ppen eigen, fehlt aber den anderen Typen durchaus
nlcht. Sie deckt sich mit dem Equisetum-palustre-Mose von MEHTZ.

c. Das Menyanthetum trifoliatae.
Seltener als die beiden vorigen Assoziationen, aber auf alle Typen der Quell-

moare zianlich gleiclmiassig verteilt, tritt Menyanthes trifoliata bestandbildend
auf. Die Bestande sind hier reiner als vorher, sodass die Begleitflora recht

dtirftig.erscheint; namentlich gilt dies von den Moosen, die fast ganz unterdriickt

irerden, wie die folgende Artenliste zeigt:

Einzige dominierende Art : Menyanthes trifoliata Y 5.

Begleitarten (5 Aufnahmen) : Marchantia polymorpha Y 2, Camptotheciuiii nitens

Y 1, Z 5, Equisetum palustre Y 2, E. Heleocharis Y 1, Polystichum Theljrpteris

^2, 5?ypha latifolia Y 1, Carex teretiuscula Y 1, O, panniculata Y 2, C. rostra-

ta Y 2, Z 4, G. lasiocarpa Y 1, Z 4, Eriophoruni latifolium Y 1, Scirpus paluster
Y 1, Phragmites communis Y 3, Z 3 - 4, r ch i s T r a u n' s t e i n e r i

Y 1, Iris Pseudacorus Y 1, Rumex Acetosa Y 1, Polygonum Bistorta Y 2, S t e 1-

lariacrassifolia Y2, Sagina nodosa Y 1, Coronaria Plos-cuculi

Yl, Caltha palustris Y 2, Cardamine pratensis Y 1
,

' Comarom palustre Y 1, Angeli-

ca silvestris Y 1, Linum catharticum Y 1, Lythrum Salicaria V 2, Epilobium palus-

tre Y 1, Euphrasia stricta Y 1, Pedicularis palustris Y 1, Myosotis palustris

Y 2, Galium*uliginosum Y 3, Cirsium oleraceum Y 3, C. palustre Y 1.

Auch diese Asspziation liebt feuchte Stellen, begleitet namentlich gern tal-

abwarts sickerndes Wasser.
d. Das Rumicetum Aoetosae.

ist wohl der eigenarti^ste Pflanzenverein der Quellmoore und als einziger

Bestandtypus der schon fruher erwahnten "Formation der Quellpunktef zu be-

trachten; seine beiden Leitarten Rumex Acetosa und Harpidium Kneiffii treten

nicht immer in Bestiinden auf, ohne dass der Gesamtcharakter des Vegetationsbil-

des dadurch geandert wlrd. Urn dieses bis zu einem gev/issen Grad zu vervollstan-

digen, bedarf es noch der folgenden Artenliste, die sich wegen der verhaltnis-

massigen Eintbnigkeit der Assosiation nur auf 10 typische Aufnahmen griindet-

Dominierende Arten : Rumex Acetosa, a. pratensis Wallr. , Harpidiuin Keiffii

(Br. Sch. G.) meist in der var. tenuis v. Klinggr.

Bep-leitarten : Marchantia polymorpha Y 2, Ca^tothecium nitens V 1, Brachy-

thecium rivulare V 1, Acrocladium cuspidatum Y 1, Equisetum palustre Y 2, E.

Heleocharis Y 2, Polystichum Thelypteris Y 2, Festuca rubra L. fa. barbata Hack.

Y 1 Poa trivialis Y 1, Carex acutiformis Y 1, C. rostrata VI, Stellar-
ia'crassifolia Yl, Caltha palustis Y3, Saxifraga
Hirculus Yl, Galium uliginosum Y 1, Valeriana dioica Y 1, Cirsium ole-

raceum Y 1.

Der Natur der Sache nach ist dleser Bestandstypus auf Quellmoorkuppen und

Quellmoorhange beschrankt.
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e. Das Betuletum hTomilis.

Die bisher "behandelten Pflanzenvereine haben das geraeinsame, dass ihre Phsio-
gnomik von Gestrauch nicht beeinflusst wird, werm sich nanentlich in a auch ver~
einselte Straucher einfinden. Unter diesen niraiat nun Betula humilis an raanchen
Stellen bis zar Bildong von Bestanden zu, ohne dass sich die OkologiQ wesentlich
andort. Die e inz ige Abwe ichung besteht in einer etwas geringeren Peuchtigkeit
des Bodens, der demgemass etwas fester erscheint. Auch bezUglich der Begleitflo-
ra lehnt sich das Betuletum humilis an die vorigen Assoziationen, besonders an
das Hypneto-Caricetum an, wie die folgende aus 6 Einzelaufnahiaen gewonnene Ar-
tenliste zeigt:

Einzige Leitart : Betula humilis 7 5.

Sonstiges Gestrauch : Picea excelsa V 2, Z 2, Pinus silvestris V 1, Z 2, Salix
repens V 4 2 3 - 4, S. cinerea 7 1, Betula pubescens V 4, B. verrucosa V 1, Sa-
lix pentandra V 1, Betula pubescens x humilis V 2.

Begleitflora : Marchantia polymorpha V 2, Aulacomnium palustre V 4, Paludella
squarrosa V 1, Cajuptothecium nitens V 1, Harpidium Kneiffii V 1, Equisetum palus-
tre V 1, E. Heleocharis V 3 - 4, Triglochin palustris V 1, Eriophorum vagina-
tum V 1, E. latifolium V 3, Carex dioica V 1, C. rostrata V 3, Z 3 - 5, C. tereti-
uscula V 2, C. paradoxa V 1, C. lasiocarpa V l,g 4, Phragmites communis V 4, Z
3-4, Poa pratensis V 4, Z 4, Molinia coeralea V 2 - 3, Trisetum flavescens V 2,
Luzula multiflora Vl,Gymnadenia densiflora VI,Zl, G.
odoratissima V2- 3,Z 3-4, Epipactis palustris V 4, Orchis incar-
natus 73, 0. Trausteineri 7 2, Listera ovata 7 1, Coronaria Elos-
cuculi 7 2, Melandryura rubrum 7 1, Caltha palustris 71, Saxifraga
II ir cuius 73, Z2-4, Parnassia palustris 7 3, Potentilla silvestris
7 2, Epilobium palustre 7 2, Peucedanujn palustre 7 1, Angelica silvestris 7 2,
Pirola rotundifolia 7 3, Menyanthes trifoliata 7 2, i^yosotis palustris 7 3, Me-
lampyrum nemorosum 7 2, Galium palustre 7 2, G. uliginosum 7 1, 7aleriana dioica
7 1,7. officinalis 7 1, Cirsium palustre 7 1.

Was diese Begleitflora von der vorigen Assoziation verschieden 6rscheinen
lasst, ist der geringe Einschlag an zwischenmoorliebenden Arten (Eriophorum vagi-
natum, Molinia coerulea) und Waldpflanzen (Melandryum rubrum, Melampyrum nemoro-
sum) sowie das haufige Auftretendes Schilfrohrs und das ganzliche Fehlen des
sonst so typischen Cirsium oleraceurL. Doch konnen hier auch lokale Verhaltnisse
nitspielen, da diese Assoziation auf das Q^ellraoorgebiet der Rominter Heide be-
schrank ist,

f . Das Phragmitetum comcrranis.

In alien bisher besprochenen Bestandstypen - mit Ausnaiime des eigenartigen
Rumicetums - tritt besonders an feuchten Stellen Phragmites comnninis als Begleit-
pflanze auf, wle die bisher mitgeteilten Artenlisten aufweisen. Hin und wieder
bildet dieses Gras aber auch Bestande, deren Begleitflora eine 7er-einigung zu
einem Typus rechtfertigt. Wegen des haufigen 7orkoramens der dominierenden Arten
in andren Assoziationen und der starken floristischen Anlehnung an das Equisete-
tum palustris scheint es angezeigt, diesen nicht selbstandig, sondern als "Ifeben-
typus" zum letztgenannten aufzufassen.

Aus 3 Einzelaufnahmen (bei weniger als 5 Einzelaufnahmen geben die Zahlen
(1) - (4) an, wieviel mal die betr. Art auftritt) ist die folgende Artenliste
gewonnen worden:

Domini erende Arten : Phragmites corn-minis Z -4 - 5, Equisetum palustre (weniger
dicht).

Begleitflora: Marchantia polymorpha Cl) , Aulacomnium palustre (l), Climaci-
ura dendroides (l), Campylothecium nitens (2) , .Triglochin palustris, (l) , Lemna
minor (l), Carex panicea (l), C, rostrata (l) , C, lepidocarpa (l) , C. Goodenou-
ghii (1), C. parado'xa (l), Eriophorum ^racile (l), Briza media
(1), Juncus lamprocarpus (l) , Epipactis palustris (2). Salix aurita (l), Alnus
glutinosa (l Anflug) , Polygonum B istorta (2), Rumex Acetosa (2), Coronaria Plos-
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(1)', Caltha palustris (l)

,

RLnu^icO/js seer (l) .

Gosplemliim altern Lfoliiir.1 (1), Geurn rivcle (2) , ?otont:
paluci:ris (1), Li:num cathai-ticiun (1) , Gerani-L'jn palust:
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:r.rOr.ni>-c a-.c^ra (l) , Chry-
La silvestris (l} , UlmarLa
(1), PimpinelTa'sccvifrc-

ga (1), Angelica silvestris (l) , LctLyr-ac praien&iG (l) , Bninclla \-aly:aris (l)
,

Myosotis palustris (2), IKiphrasia stricta ~(l) , Pedicul.-ris palujrbris (l) , Gali-
um uliginoGimi fa. latifolia (l) , CirsiTjj'i prlustre (l) , C. o] orcccuii (^),

Dieser Bestandst,^^n;nis entspricht den "Anmdo-Mosen" "''el MI:NTZ.
Die Assoziationen a - f haben dioselbe oder doch olne se'':r tii.nl i c : Okolo^-^* e.

Der Boden ist stark von Quellwasser drrchtrankt , daher nehr odcr x/ord'-er wcich
urid schwarimiig, biswielen bis zur Unbetrefborkeit schwai'Jiend. Strr-ti^raph If'c, be-
steht er a.us einem feuchten- Torf , der oft mit Kalktiifror^jckcho:: , scl toner Liit

Linonit durchsetzt ist. Der Kalktuff kann so^^ar dem Torf ge^eniiber c-rheb] loh
iiberwiegen; auch reiner Kalktiiff sticht bis zur Oberflncno, die ja alleJn TLr
die Art aer Tlom massgebend ist, durcli (vergl. Abb. nr. 2). Die TeiiipGratnr ist

die tiefste der auf. Quellmooren e-erie<?flonen. BGi;uglich dcs Np.lirstoffroicht.irns r.ius-

sen die liierher gehorigen Boden su den ain starksten eutrophen gcrochnet wcrdon,
da keine andern in demselben Masse von de-n fruchtbaren Ouellwassor durchtranlct

und von Kalktuff und eingescblanmiteiin Ton durchsetzt emd. Dieser weitgchenden
okologischen iJboreinstinimun£; geniass wJiren die genannten Assoziationon zu eLner
Formation z^a vereinigen, die ir icder Beziehung dem G c :: v/ i n g -

flachmoor der gewohnlichen I.Toore ai\ ivcbsten iiOLinit und als (quellmoor)

Hebentypus zu diesen zu stellen isl.

In physiognomischer Bezieliung dagejen wcicht drs 3Gtulefcu-:i hunilis von len

iibrigen Assoziationen erheblich ab, urd da hierrnit doutlicbe - vrenn auch lur

geringe - Unterschiede in der Bodenfeucl^.tiglceit Hani in Hand geheix, ict es 'i:.s.b-

zcigt, dieses als bescndere U n t e r f o r n a t i o n dec ^^ c- i s e r -

8c hwingfach moors von dor Cesojiit'-eit dor Librigcn Assoz^' a t lonen

zu trcnnen. Es darf aber nicht dessex". naho YGr-.v'n:dtGCliaft nar:entllcti .Tiit dcii Be-

standstj^us a, an den sie sicb auch lokal Dnlehnt, ausscr Acht gelas.'ien v;c-dtii.

Die iibrig bleibenden Assoziationon Ipsser. cic'. zwanglcs in ier U n t c r -

formation der Schwingfachmoorv/iese vereir, Igen

,

bis auf das Rumicetum Acetosae, dss infolge- seiner eigenc-rti^ en okologis':hen

Verhaltnisse und auch wegen der auf verrinder^e- Otoffpro^oZrtion beriahcndcn ab-

v/elchenden Physiognomie, die von dem Gra-le des Auftretenn dor be -e'en Leitar^en

gonz abhangig ist (vergl. oben) als besondcre, die obcii bore Its gen.-inte U n -

t e r f o r m a t i n der Q u e 1 1 p u n k t e zv bewortcr ist.

^ Aus den bisher gegebenen Artenlisten lascen sich nun die Leitarten fiJr die

einzelnen Assoziationen feststellen. Zu diosci.; Zv/eck sind die in irgcnd einer

derselben "konstant" (d.h. mit den Indices V 4 und V 5 zu bezeicbnenden) auftre-

tendon- Artcn in der Tabelle 5 auf Seitc 290 "iisa-imengestellt wcrden.

Es crgeben sich nach den in Abschnitt (l) dieses Kapitels gegebenen Grund-

satzen die folgenden Leitarten:

1. Fur das HyDneto-Caricetum : Carnptothei'ium nitens, Aulacomrium palustre,

Carex rostrata, C. psjiniculata.

Allei-dings drrf nicht unbeaclitet gelassen werden, dass die erst en 3 dieser

Arten auch in Assoc, (e) zerstreut bis konstant vcrkori:.en. Nun wurde aber schon

friiher ausdrLlcklich auf die grosse floristisci-.e Verv^andtsct.aft der beiden 1r

Frage stobenden Assoziationen und das bescbrankte Vorkcmmen des Betulet.ms in

enr.er lokale- Anlehnur^ an das Hypneto-Caricot^jjn aufnorksam gemachfc, sodr.ss es

aucb gerechtferti^t ware, die erste als einen ITebentyp'is (im Sinne der neueren

Schweizer Pomationsbiologen) der letzteren anzusehen we.r :.;an der Pb^siognor.ik

keinen grossen formationstrennenden Wert beimisst. Kit Rucksicht hiorauf durfte

es daher gerechtfertigt erscheinen, such die drci ersten Arten als Leitarten des

- evtl. wie oben angedcutet erv/eiterten - Ilypneto-Caricctur.is zu betrcchten.

;^^22^QAj^f^m -oalustris nur: EquisetiL- p- lust re, da das Phragmite-

zv. diesem darstellt. Allerdings ist die Leitart sc'iwach,

ehr Oder weniger findet.
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die dominierend.e Art, diese aber

4. -bur das Riimicet-Lun Acetosge: Harpidrom Kneiffii und Rrnnex Acetosa. Die
Letstere Art ist swar aucla in den ineisten andern Assoziationen und stellenv/ei
se etv/as starker vertreten, als es fiir eine Leitart zulassig erscheint, aber

n^acelle 5. Die Kionstanten der schwing-flachn
>^^~"

artigen Assor:iationen.

Ass. Ass.* Ass. Ass. Ass. Ass.
a b c d e f

Marchantia polymorpba ?3-4 V3-4 V2 V 1 V2 V(2)
Aiilacomnium palustre V5 V 1-2 - - V4 ^2)
Canrptotheciuin nitens 75 - V 1 V 1 V4 V(3-4)
Harpidi-ar. Kneiffii .Y2 V 1-2 - V5 ~

Sq-aiset-uin pciliistre V3 V5 V2 V2 _ 75
Carex parjiicalata V4 V 1-2 V2 - - -

Carex ro strata V5 V 2 Y 2 * - V3 7(3-4)
Fbragnites coimnunis V 1-2 V 1-2 V 3 - V4 V5
EiDipactis calustris V3 - - V4 7(3-4)
Betula hiunilis V 1-2 - _ V5
Betula pubc scons V 1-2 - _ 74 .

Salix repens VI- - V4 -

Rumex Acetosa V 3 V 3 VI V 5 - • V (3)
Caltr.c palustris V 4 V 3 VI V 3. V 1 V(2)
Parnas s ia palu st r i s V2-3 V 4 « V 3
Geiirn rival

e

V 2 V 4 _ V(3-4)
Llonyanthcs trifoliata VI - V 5 _ V 1
Cirsiu:!! olerac-eiii.i V2-3 V 4 7 1 V 1 7(3-4)

Die Zchlen der G-?1I:3 f si nd weger. der geri ngen Anzahl der Aufnahmen nur unge-
nau ermibt^l t

bei der ArtenarznLit des Huinicetiuns beeiiiflusst sie das Vegetationsbild derart-,
dass sie. unbeding't als Leitpflanse angesehen v/crden mass.

5. Fiir das Betuletnm huniilis . wenn man die Auffassung als selbstandige As^
sorriation anerkennt : Betula htunilis, B. piibescens, Salix repens.

Das spllrliche Yorkomnen dieser Stranc'ier auch noch in Ass. (a) tut ihrer
Auffassung als Leitarten keinen Abbinich.

<^'- Dan PhraCTiitet-jjn coirjiTc-.ne besitzt keine Leitart, da seine dominierende
Art auch in den anderen Assoziationen. zii stark vertreten ist.

Von den tLbrigeii Konstanten der bisher besproC':enen Bestandst;yX^en fallen
durch ihre ^ienilich allgene ijie Yerbreitubg auf • llarchantia polymorpTia, Phrag-
initGs communis, Caltha palustris, '^±T3ivI^ oleraceum.. Sie sind als F o r m a -
tionsubiquisten im Sinne RtJBEI/s ^u^ bezeichnen; die zv/cite und
vierte allerdings nur, wenn nan von ihrem Fehlen einmal in dem r-aumlich sebr
beschrankten Runicetum (b) und das andere mal in dem geographisch bedingten
Betuletum humilis (d) absieht. -Das letztere hat urn- so sicherer zu geschehen,
als Cirsium oleraceum in der Rominter Heide eigentualicher Weise a 1 1 ,e n
schwingflachmcorartigen Assoziationen fehlt.
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Eine zv.eite Grappe floristisch unci physiog-nomisch wesentlich ar.ders aussehen-der '\ssoziationen wird eingeleitet durch
g. Bas Magnocaricetiun.

Es kann hier sunachst eine starkere Stoffproduktion an den dichteren Best-n-
den iind dem sahlreicheren Anftreten hoherer Stauden T/ahrgenoimnen werden, wie die
rolgende Liste seigt, die sich auf 12 Einzelaufnalimen grtindet:

Dominierende Art -. Carex acutiforrais V 5.
Begl^eitfiora: Sphagnran Warnstorffii Russ. V 1, Spg. souarrostmi Pers V 1

Sph. acijtifoliiun (Ehrh.) Y 1, Thiiidium delicatulum V 1, Climaciimi dendroides'v 2
Dicranum Bonjeani V 1, Hylocomium triquetrum v 1, Aulacomnium palustre V 1 Itai-
um undulatizm V 2, Hylocomium squarrosum V 1, Z 5, Clirysohypnum stellatun v'l
Equisetum palustre V 3, Triglochin palustris V 1, Carex paradoxa V 1,C. Gooden-
oughii V 1-2, C. acuta V 2, C. panicea V 1, Eriophorum latifoliujn V 1, P-ragmi-
tes communis V 2-3, Briza media ? 1, Deschampsia caespitosa V 1, Holcus lanatus
V 1, Cynosurus cristctus 7 1, Juncus lamprocarpus V 2, Luaula multiflora V 1,
Orchis incarnatus V 1, Rumex Acetosa V 2, Polygonum ?istorta V 2-3, Coronaria
flos-cuculi V 2-3, Cera^tium triviale V 1, Sagina nodosa V 2, Ranunculus repens
V 1, R. acer V3, Thalictrum angustifolium fa. heterophyl-
lum W. et Grab* 7 1, Caltha palustris V 1-2, Parnassia palustris V 3, S a x i -fraga Hirculus VI, Geum rivale V 4, Potentilla silvestris Y^2,
Alchimilla vulgaris V 1, Ulmaria palustris Mnch, Vl-2, Lathyrus pratensis V 1,
Trifoliu.-. pratense V 2, T, repens V 1, T, hybridum V 1, Vicia ang:astifolia V l]
Medicago lupulina V 1, Lotus uliginosiis V 1, Geranium palustre 7^2, Hype-'ricum guadrangulum VI, Linura catharticum V 2, Viola palustris
VI, V. epipsila VI, Epilobium parviflorum VI, E. palustre V 1, Ange-
lica silvestris V 3-4, Anthriscus silvestris C 2-3, Pimpinella Saxifr^iga V 2Pdlemonium coeruleum V 1-2, Brunella vulgaris V 2-3*^ Mentha
aquatica V 1, %osotis palustris V 2, Euphrasia stricta V 1, Veronica Chamaedrys
V 1, Rhinanthus major V 1, Plantago lanceolata V 1, Galium uliginosum V 3, G.
palustre V 1-2, G. Mollugo V 1, Campanula patula V 1, Valeriana dioica V 2 Suc-
cisa pratensis V 1, Cirsiurn oleraceum V 3-4, C*- palustre V. 2-3, C. r i v u 1 a-
r e VI, Bidens tripartitus VI,

' S-parliches Gestrauch : Salix livid a, S. aurita, Alnus glutinosa
(Anflug).

Die Bestande treten raeistens an Gehangemooren auf, v/eniger an "abgestorbe-
nen'iQuellraoorlcuppen.

b. Das Graminetum.
Das beziiglich der Stoffproduktion von der Assoziation g Gesagte gilt in noch

hoherem Masse von den dichten Grasbestanden, die das Bild der typiechen Siissgras-
Flachmoorwiesen (POTOITIE) wiedergeben. Sie treten verhaltnismassig s elten auf
uM wurden nur dreimal an Gehangemooren beobachtet.

Dominierende Art en konnten nicht festgestellt werden. Im iibrigen vrarden beob-
achtet : AolacomniiLii palustre (l) , Mnium undulatun (l) , Clinaciiun dendroides (l),
Acrocladium cuspidatum (l) , Equisetur. palustre (l) , Carex pallescens (l) , C. fla-
va (l), C. panniculata (2), Scirpus silvaticus (l) , Eriophorum latirclium (l);

Anttoxanthum odoratum (2), Briza media (2), Holcus Innatus (l),. Deschs-mpsia caes-
pitosa (3), Arrhenatherum elatius (l), Avena prubescens (l), ?oa' pratensis v2),
P. triviails (l), Festuca elatior (2), Phragraites communis (l), Luzula r^'-^lti flo-
ra (2), Paris quadrifolia )l) , Orchis incarnatus (l) , Polygonum Bistorta (2), Z
3 - 5, Rumex Acetosa (2), Cerastium triviale (2), Goronaria Flos-cuculi (2), Me-
landryum rubrum (l) , Ranunculus acer (2), Hieracium pratense (l), Leontcdon his-
pidus (1), Ranunculus auricomus (l) , Geum rivale (^) , Ulmaria palustris Mnch.

(2), Alchimilla xrujgaris (2), Potentilla silvestris (l), O?rifoli;:jr. hybridum (l),

T. pratense (l), Medicago lupulina (l) , Polygala vulgaris (2), Viola m i -

r a b i 1 i s (r)-, durch die Kachbarschaft von Misct^wald beeinfluBst; Anthriscus

silvestris (2), Ang-elica silvestris (l) , Aegopodium Podagraria (l) , Chaeophylliuri

aromatic^xm (l), Polemonium coeruleum (l). Brunella valg.-r is
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(i), Ifyosotis palustris fl), Veronica Chamaedrys (3), Rbinanthus major (l), Plan-
tago lanceolata (l), PI. media (X) , Galimn palustre (l) G. uliginosum (l), G. ve-
rum (2), Canipamila patula (2), Valeriana officinalis (l) , Cirsiiun oleraceum (2)^
C. r i V u 1 a r e (1), Centaurea Jacea (l) , Chrysanthemun Leucant^emum (l),Crepis succisifolia (l),C. paludqsa (2).

Bisweilen warden in dieser Assoziation die Graser von hoheren Stauden mehr
Oder wenie:er unterdriickt, sodass sicn schliesfelich Beatande darbieten, die schon
zu einer anderen Assoziation gerechnet werden miissen, welche aber durch tJbergange
mit der vorigen verkrjtipft ist. Sie "bilden die Assoziation der

i. Hochstaudenflur.
Ratiralich sind hierher gehorige Bestande sehr beschrankit, warden aber auoh auf

trocfcenen Qaellmoorkuppen beobachtet.
Dominierende Arten existieren nicht. Sechs Einzelaufnahmen ergaben folgende

Liste: Ifarchantia polymorpha, V 1, Aulacomniiun palustre V 1, Climacium dendroi-
dee VI, Thiiidium BlandowiiVl, Equisetum Heleocharia V 1,
E. pg.ltistre V 2, Poljrstichum Thelypteris VI, Triglochin palustris V 1, Carex
panniculata V 2, C, acutifonnis V 1, Phalaris anindinacea V 1, Avena pubescens
V 1, Briza media V 1, Juncus lamprocarpus V 1, Listera ovata V 1,. Orchis macula-
tus V 1, Urtica dioica V 1, Polygomim Bistorta V 2, Rumex obtusifolitis V 1, et
fa. silvestris Lam. V 1, H. Acetosa V 2, Coronaria flos-cuculi V 1, Sae-ina nodosa
V 1, Cerasti-uin triviale V 1, Ranuncultts ac6r V 3, Caltha palustris VI, T h a -
lictrum flavum VI, Th. angustifolium VI, !Prol-
lius europaous VI, Parnassia palustris V 1, Potentilla-silvestris
V 2, Geu:n rivale V 2-3, Ulmaria palustris Mnch. V 2, Lathyrus pratensis V 1, Li-
nun catharticiin V 2, Viola palustris V 1, Geranium palustre V 1, Lythrctra Salica-
ria V 1, Epilobium hirsutum V 2, E. palustre V 1, Angelica silvestris V 3, An-
thriscua silvestris V 2, Peucedanum palustre V 1, Lysimachia numrrailaria V 1,Polenonium coeruleum V2, Brunella vulgaris V 1, Mentha ar-
vensis V 1, l^osotis palustris V 2-3, Scrophularia alata VI,
Euphrasia curta V 1, Veronica Chanaedrys V 1, Melampyrum nemorosum VI, r o -
banche reticulata VI (an deir. bekannten Standort im Kr. Basten-
burg, Marschall-Heide) , Galium uliginosum V 1, G. palustre V 2, Knautia arvensis
V 1, Valeriana officinalis V 1, Bellis perennis V 1, Eupatorium cannabinum V 1,
Cirsium palustre V 2-3, C. oleraceum V5, Z. 2-5, C. rivulare VICrepis succisifolia VI, Hieraciiim pratense VI.

Wie aus den kleinen Haufigkeitsindices (V) hervorgeht, ist die floristische
Zusammensetzung der Bestande an den verschiedenen Drtlichkeiten sehr wechselnd,
nur Cirsium oleraceum tritt iiberall auf , kann aber nicht als dgninierende Art
genar.nt werden, da es an Zahl meist zu gering ist, um das Gesamtbild zu beein-
flussen.

Die Okologie der drei letztgenannten Assoziationen ist von der der seclis er-
sten erheblich verschieden, insofern der Boden zunachst trockener - nie mehr
schwingend - ist. IJur das Magnocaricetumfindet sich manchmal noch auf eiiiem wei-
chen, fast sumpfigen Untergrund, so dass es in dieser Beziehung den tjbergang zwi-
schen den beiden Gruppen vermittelt; auch lokal lehnt es sich oft an die Ass. (a)
an. Man konnte daher in einigen Fallen im Zweifel sein, zu welcher der beiden
Gruppen ein Gross«ggenbestand gehort ; da aber die iiberwiegende Mehrzahl davon
nich auf durchaus festem Boden befindet, ist die Stelluiig des ganzen Bestandtypus
nicht zweifelhaft. - Quelldurchbriiche sind innerhalb der letzten ,3 Assoziationen
recht selten. Dagegen lasst sich bisweilen an Torfstichen beobachten, wie das
Substrat von Quell- bzw, Sickerwasser durchzogen ist, das an den angeschnittenen
Stellen aus zahlreichen kleinen Offungen hervortritt.

Ein weiterer Unterschied ist der, dass sich uber dem Kalktuff - wenn solcher
vorhanden ist - immer eine erhebliche Torfschicht vorfindet, dass die betreffen-
den Quellmoore also schon langere Zeit nach der Art der gewohnlichen Plachmoore,
d.h. ohne Kalktuff abzulagern, fortgewachsen sind, was HESS v. WICHDORFF als re- •
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latives Stillstaiidsatodii:jn bezeichnet. Die weitore Wirkun^ davon ist sine erhoh-
te BodeBt(anp©ratur gegjonuber der Gruppe der schwingmoorartigen Bild-ungen. Die
Zaalsn der Spalton II nnd III der T&belle 3 besiehen sich immer auf solche Stel-
len.

Aus all' diesem ist leicht ver standi ich, dass die l^lora dieser Moorbild-ongen
derjenigen. der typischen Standflacl-imoorvviese rocht .-ihBlich ist - in GG£;ensat2 ^ii

don. beiden einander parallelen Gruppen der Scbwingmoore r, ohne dass die oben an-
gefiihrteix allgemeinen Untorschiede zwiscben der .Vegetation der gewohnlichen \ind
der Quellmoore gans ihre Geltung verlieren, Wie aus den Artenlisten hervorgeht,
tret en wie. auf den typischen Standmooren die Moose starlr sroriick (an haufigsten
treten noch Clinacimn dendroidos und Thuidiiua-Arten auf) ; von Siphonogamen herr-
schen entwedor hochvnichsige Seggen oder Griiser ^uld Ilochstauden vor.

In der folgendon Tabelle 6 sind wieder die Konstanten dieser Gruppe von As-
soBiationen ausssnjrnengestellt. Dass diese an Zohl erheblich geringer sind als

bei der vorigen, llegt einmal an der geringeren Ansahl der Assosiationen, dann

Tabelle 6. Die Konstanten der standflaclimoorartigen Assoziationen.

Ass. g Acs. h Ass. i

(4) V 1

V 2 V (4) V 2

Carex acatiformis v 5

Anthojcantbum odoratum
Deschanpsia caespitosa V 1

Polygonum Bistorta
Rumex Acetosa
Hananculus acer V 3 V U) V 3

.Geum rivale V 4 V (4) V 3

Ulmaria palustris ^ VI V (4) VI
llvestris V 2 V (4) VI

V 2-3 V (4) V 3
Anthriscus
Angelica silvestris
Veronica Chamaedrys V 1 ^ y] ^ ^

Cirsium oleraceun 3-4 V (4) V 5

Die Zahlen der Spalte 2 (Ass. h) sind wegen der kleineren Zahl der Ein-
zelaufnahmen nur von geriiigeir; Gewicht.

aber auch an der kleinen Zahl der Beobachtungen fur die letsten beiden. In die-

ser- Hinaicht bleibt eine gewisso Unsichorheit bestehen, die nur durch weitere

Beobachtungen zv. heben ist.

Es wiirden sich fiir die zuletst behandelten AssoSiationen folgende L e i t

a r t e n ergeben:

X Fiir das Mango earice turn: IJur Carex acutiformis.

2. Fiir das GraminetimLI. Antoxanth-ujn odoratum, Deschampsia caespitosa, Ulna-

ria palustris. .

, n t • •

Allerdings ist ihr Gewicht aus dem oben angegebenen Grunde nur em gerir^ges

3^ Ffir die Ilnnhstaudenflur : Gar keine, denn Cirsiuin oleraceiun ist auch in

den beiden andern Assosiationen .-^u haufig.
„ ^

Als Formationsubiquisten warcn anzusei-.en: Ranoncalus

acer, Geam rivale. Angelica silvestris, Cirsiiiia oleraceun.
_

Floristisch und physiognomisch von alien bishorigen Assosiationen gans ab-

weichend und^daher sofort als selbstandige Fonnation erkennbar ist

k. Das Alnetrin glutinosae,

Es wurdeh Mer in 9 Einzelaufnabmen folgende Arten beobachtet:

Dnminlerende Tind Leitart : Alnus glutinoca.
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Unterholz : Ribes nigrum V 2, Rabus Idaeus V 3, Rhamnus frangula 7 1.
Begleitflora: § Marchantia pol^onorpha V 1, Mnium affine Balnd. V 1, M. Seli-

gori V 1, H. undulat-un V 1, Fissidens adiantoides V 1-2, Clinacium dendroides
V 2, Acrocladium cuspidatrxi V 1, Cratoneuron filicirmm VI, Equisetun arvense
fa. nomorale V 2, E. palustre V 3, E. Heleocharis T 1, Athjrrium Filix femina
V 1, Polystichnm Thelypteris Y 2, §Triglochin.palustris V 1, Carex remota V 1,
Z 5, C. panniculata V 2, C. acutiformis V 3, 2 3-5, C. loliaceaYl,
(Rorainten) , Glyceria nemoralis V3, Aira caespitosa V 1, Hol-
C11S lanatus V 2, Poa trivialis V2, P. remota Pors. V 2, Pliragmites com-
munis V 1, §Jtmcuslajnpro carpus V 2, Gagea lutea V 1, Paris ai^<irifolia V 1,'
listera ovata VI, Urtica dioica V 3, Z 4 - 5, Rumex Acetosa V 2,
R. obtusifolitis V 2, Melandryum rubin:mi V 2, Coronaria flos-cuculi V 2, §Sagi-
na nodosa V 1, Stellaria nemorujn V 2, Raminculus lanaginosus V 2, Galtha pa-
lustris V 2, Anemone ranunculoides V 1, Cardamine amara V 3 Z 3-5, Chrysosple-
nimii alternifoliiim V 3, §Parnas3ia palustris V 1, Ulmarla palustris Mnch. V 5,
Geum rivale V 3, Geraniiun Robert ianum V 4, Mercurialis pereniiis V 2, Impatiens
noli tangere V 2, Oxalis Acetosella V 2, Bpilobi-ii.m parviflorum V 2, I^^'-thrum

Salicaria V 1, Berula angasti folia V 2, Aegopodi-um Podagraria V 1, Anthriscus
silvestris V 2, Angelica silvestris V 3, I^ysimachia vulgaris V 3,.L. xiummularia
V 1, Myosotis palustris V 3, lycopus europaeus V 1, Stachys sil-ratica V 2, Ga-
leopsis speciosa V 1, Solanum Diilcamara V 2, Veronica Becco.lDunga V 1, Galium
uliginosum V 2, G. Aparine V 3', Z 3-5, ^Valeriana dioica (typica) V 1, §Sacci-
sa pratensis V 1, Eupatorium cannabinum V 2, Tussilago Parfara V 1, §Cirsium
oleraceum V 5, Z 2-5, C. palustre V 2, Lampsana comraonis V 1, Crepis paludosa
V 3, Leontodon hispidus VI.

V/ie aus dieser Liste hervorgeht, konmt die Flora der Erlen-Quellmoore der
der typischen Erlenstandmoore am nachsten. Es treten aber einige Arten aui, die
sonst dem Erlenmoor meist fehlen: sie sind in der Liste durch § gekennzeich-'
net. Dagegen sind eine Reihe sonst fiir Erlenstandmoore mehr oder weniger haufi-

ger Begleitpflansen nicht beobachtet worden. Es sind dies: Carex elongata, Gal-
la palustris, Humulus Lupoilus, Slum latifolium.

Ob diese beiden Tatsachen eine floristische Eigentiizalichkeit des Quellmoor-
Alnetums sind, - die dann durch das starkere Zirkulieren des Grundwassers zu er-
klaren ware, - oder (beziiglich des zweiten Palies) auf einer 2u kleinen Zahl
von Einselbeobachtungen beruhen, kann zur Zeit nicht entschieden werden. In
den wenigen Erlenquellmooren, die Verf. 1917 im Kreise Berent (Westpr.) beobach-
tet hat., fehlen die genannten^ Arten. auch!

Einige Arten wurdeh je ein bis zwei mal in grosser Menge in der Bodenflora
dominierend beobachtet, namlich: Carex acutiformis, C, remota, Urtica dioica
Cardamine amara, GaliiJm Aparine, Cirsiura oleraceum.

Wenn sie trotzdem nicht 'in der Liste als "ddminierende" Arten aufgezahlt
wurden, so geschah dies aus der Erwagung heraus, dass sie dem Baumbestand gegeh-
iiber zu sehr zuriicktreten und dass sie eben in den allermeisten FS^llen ihres
Auftretens nur als Begleitflora eine Rolle spielen.

Das Alnetum ist auf alle Typen der Quellmoore ziemlich gleichmassig ver-
teilt. Wenn es an Gehangemooren auftritt, so bildet es bisweilen den oberen
Streifen einer Schwingflachmoorwiese (z.B. an der Rominte) , oder es ist zwi-
schen einem. steilen diluvial en Gehange und einem Flusslauf ein^eens-t Cz B an
der Alle),

,

s v •
•

Von den bisher erhaltenen Format ionsubi qui sten der Quellmoore sehen wir
auch hier wieder einige auftreten: Marchantia polymorpha, Equisetum palusire,
Carex acutiformis, Geum rivale, Angelica silvestris, Cirsium oleraceum.

Von diesen ist aber nur die letzte konstant, Cirsium oleraceum Ist'also bis
hierher die einzige Art, die in nahezu alien Fomationen (mit Ausnahme der
raumlich sehr beschrankten Unterformation der Quellpunkte) und auch in den
allermeisten Assoziationen als Konstante auftritt.
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Ein topographischer (Cypia der Qufillmoore ist, wie man- sieht, bei der Ver-
fceilTing der Pflanzengesellschaften bisher noch gar nicht aufgetreten, das ist
der (Typus IV, 6.eT Q:aellmoorsainpf

.

rerartige Bildungen scheinen wx£ dem Pceussischen Landriicken selten z-a sein
und werden dort nach den bisherigen Beobacht^angen iramer von einer "ein^igen aui'
andren Q:uellmooren nicht axiftretenden Pflanzengesellschaft besiedelt. Aus Pom-mem arwahnt HE3S v. WICHDORFP (5, p. 325 - 286) auch Erlsnbegtande auf Quell-
moorsumpf. Die OstpreussischenVorkoinmen haben mit der Rohrsimrpfzone der Teich-
raMer bsw. den Verlandungsbestanden der Moore grosse Ahnlichkeit.

1. Die Smnpfflur.
Aus leider nor drei Einzelbeobachtungen aas dem Alle-Tal imterhalb Allen-

steine ergab eich die folgende Artenliste: Fe^atella conica (l), Marchantia po-
XymbTphsi CZ) , Bracl^thecium ratabulijm (l) , Br. vivulare (l) , Acrocladi^ cuspi-
dalnaa (2), litoium Seligeri (1), M. undulatum (l), Equisetun palustre (2l, Poly-
aticlram (Phelypteris (2), Lemna minor (l) Z 5, Carex paimiculata (l) Z 2, C. ro-
strata (l), C. acutifoniiis (2), Scirpus silvaticus (l), IGlyceria aquatica f'3)

Z 5, Poa triyialis (2), Iris Psesudacuras (l), Alnus glutinosa (l) Z 3, Urt^*-
ca dioica (2), Rumex Acetosa (3) Z 2-4, R. obtuaifolius (l), R. aquaticus (2)
Coronaria fles-cuculi (l), Melandryum rubrum (2), Stellaria nemonun (2), Raram-
culus repens (l), B.- Ficaria (l), Caltha palustris (2) Z 3-4, 1 Cardajnine ama-
ra (3) Z 4-5, Chrysoapienium altemifolium (3) Z 4, Geun rivale (l), Ulmaria pa-
lustris Mnch. (2), Epilobinm palnstre (2), E. parviflorun (2), Geranium Rober-
tianun (2), Cicuta virosa (l), Anthriscxis silveetris (l), Lysiinachia thyrsi-
flora (1), Myosotis palustris (2), Mentha aquatica (l), Teronica Beccabii.r.ga (2)
Z 4, S c r o p h u 1 a r i a a 1 a t a (l) Z 3, Solamon Dulcamara (l) , Gali-
um palustre (l), et fa. latifolia (l) , G. uliginofium (l), Cirsimn palustre (l),
C. oleraceura (l).

Dominierende Arten sind durch ain ! hervorgehoben; davon sticht Glyceria
aquatica im Sommer und Herbst ganz besonders hervor, sodass man nit guteni Recht
von einer Assosiation das Glycericetum aouaticae sprechen Itann.

Im ubrigen ist unsere Pflanzengesellschaft, wie die meist hohen Haufi^eits-
Indices (l - 3) zeigen, recht gleichformig zusammengesetzt. Was sie besonders
auszeichnet, ist die verhaitnismaseig grosse Artenzahl von Sumpf- \ind V7asser-
pflanzen, die im Gegeusatz zn alien bisherigen Assoziationen hier meist in gros-
serer Menge und sogar^ dominierend auftreten.

Plir die Otologic und-Physiognomie ist von Bedeutung, dass der Boden sehr
sumpfig, stellenweise unbetretbar wnd allenthalben von Quellrinnsalen durchzo-
gen und mit offenen Wasserlachen geringer Ausdehnung bedeckt ist, sodass der
Eindruck eiiws typischen Sumpfmoors sich sofort geitend maeht.

Stratigraphi-sch fallt der Reichtum an Limonit aiif . Die Ablagerung von mehr
Oder weniger reinem Torf beschrankt sich fast nur auf die Rahdpartien und scheint
nirgends bedeutend zu sein, wie die Machtigkeit aller Bildungen iiberhaupt.

Aus alien dieseH Grunden ist die Pflanzengesellschaft als eine besondere
Formation anzusehen, und da die an ^ahl und Haufigkeit hervorstechenden Arten
den ubrigen Formationen der Quellraoore p:ajiz fehlen. oder doch sehr selten sind,
3b sind sie als Leitarten der Sumpfflur anzusehen, namlich; Glyceria
aquatica, Cardamine amara, Veronica Beccabunga.

Es sind nun noch swei Assoziationen von iibereinstimmendem Vegetationscharak-
ter zix nexme2f.t die nnr im Gebiet der Rominter Heide und dort nur auf den gross-
•ten Quellmoorkuppen beobachtet warden. Die erste davon ist

m. Das Fruticetum Piceae excelsae.
Hier bilden Sphagna und Aulacomhium fast ausschliesslich die Moosdecke, auf

der eine von den bisherigen Bestanden abweichende, im ubrigen artenarme Stcuden^
vegetation.gedeiht. Die Physiognomie wird im we sent lichen durch sin lichtes
Gebiisch bedingt, in dem die Fichte den Ton angiebt.

Es wurden leider nur zwei Einzelbestande angetroffen (norostl. der Klara-
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briicke und am Wildzaun bei Gragienen) , die das folgende Florenbild ergeben:
Gestrauch : Picea excelsa (2) Z 3-4, Salix repens (l) Z 4, Betula humilis

(1) Z 3-4, B. pubescens (l) Z 3-4.
Moosdecke : Sphagnum Warnstorfii Rass. (l) Z 4, Sph. nibellum V/ils. (l) Z 4,

Sph. acutifoliim (Ehrh.) (2) Z 4, Aulacomniiun palustre (2) Z 4-5, Paludella
squarrosa (l) Z 3.

Stauden und Krauter : Carex dioica (l) Z 4, C. rostrata (l) Z 3, C. teretius-
cula (1) Z 4, Epipactis palustris (2)Z3, Gymnadenia densiflo-
ra (1) Z 4, Caltha palustris (l)Z3, Saxifraga H irculus(l)
Z 4, Pirola rotundifolia (2) Z 3, Vaccinium Oxycoccos (2)Z5, Sweertia
perennis (l)Z3, Melampyrum nemorosxim (l) Z 4.

Doninierende Arten sind nicht genannt worden, weil die Assoziation zu. selten
beobachtet v/urde und raumlich zu beschrankt auftritt. Die am zahlreichsten auf-
tretenden Arten, Vaccinium Oxycoccos und Aulacomnium palustre, stechon zuden
physiognomiscix gar nicht hervor, wahrend die in dieser Hinsicht auffalligste Art
Picea excelsa wieder zu wenig zahlreich auftritt.

Die zweite Assoziation der letzen Gruppe is-^

n. Das Lignetum Betulae pabescentis.
Es findet sich nur auf Torfschichten von erfaeblicher Machtigkeit (bis zu

2 - 3 m) , die teils von noch machtigeren (N.O. Klarabriicke) teils geringen Kalk-
tuffbanken unterteuft sind, und bedeckt fast die ganze Hochfiache zweier Quell-
moorkuppen, es ist derjenige Pflanzenvorein, der sich am meisten dera Einfluss
des Quellwassers entzieht.

Seine Physiognomie wird durch hoxihstiirainigen Baumwuchs bedingt, woran sich
in erster Linie Betula pubescens, viel weniger B, verrucosa und Pinus silvestris
beteiligen. Unter den Bodenmoos^n herrschen wie vorher Aulacomnium und Sphagna
vor. Ferner treten in der Bodenflora auch einige Phanerogame stellwelse in gros-

ser Menge auf: Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. paradoxa, Phragnites communis,
Vacciniun Oixycoccos,, Menyanthes trifoliata.

,

'

,

Jedoch ist das zur Verfiigung stehende Beobachtungsmaterial zu gering, um
hiernach die Austellung besonderer 'Assoziationen zu versuchen, trotzdem die
Bestande - entsprechend der friiher hervorgehobenen Eigenart der Quellmoor-Pflan-
zengesellschaften - meist scharf umschrieben sind.

Im iibrigen setzt sich die Flora aus folgenden Arten zusaramen:
Ba-umwuchs : Betula pubescens (2) Z 4.

Moosdecke : Sphagnum centrale Jens, (l) Z 4, Sph. teres (Schpr.) (l) Z 4,
Sph. parvifolium (S|endtn.) (l) Z 4, Sph. Warnstorffii Rass. (l) Z 4, Sph. acu-
tifolium (Ehrb.) (l) Z 4, Aulacomnium palustre (2) Z 5, Paludella squarrosa
(1) Z 4.

Unterholz : Betula humilis (l) Z 4.

Stauden : Polystichum Thelypteris (2) Z 3-4, Equisetum palustre (l) Z 3,
Carex paradoxa (l) Z 4-5, C. panicea fa. 1 o n^rep edunculata A. et
Gr. (1) Z 3, C. rostrata (2) Z 4-5, C. lasiocarpa (l) Z 4-5, Phragmites com-
munis (2) Z 4-5, Juncus lamprocarpus (l) Z 2, Epipactis palustris (2) Z 3, Gy-mnadenia odoratissim a (l) Z 3, Orchis incarnatus (l) Z 3,Listera ovata (l)Z2, Coronaria flos-cuculi ('2) Z 2, Caltha palus-
tris (1) Z 3-4, Drosera rotundifolia (l)Z3, Saxifraga Hircu-
1 "tt s (1) Z 3, Spilobium palustre (l) Z 2, Peucedanum palustre (l) Z 3., Lysi-
macbia vulgaris (l) Z 3, Pirola rotundifolia (l) Z 3, Vacciniuri Oxycoccos (l)
Z 4-5, Menyanthes trifoliata (2)Z4, Sweertiaperennis (l)
Z 3, Myosotis palustris (l) Z 2^ Galium palustre (l) Z 3.

Hie man sieht, weisen die beiden letzten Pflansenvereine eine weitgehende
Verwandtschaft ihrer Flora, dagegen erhebliche Untergchiede gegeniiber den vor-
her besprochenen Assoziationen der Quellmoore auf, Auch ihre Okologie ist im
wesentlichen von einem gemeinsamen Faktor bestimmt: Beide entziehen sich in
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hohem Grade den Einfluss des Quellwassers, da in den nachti^en liber dem Kalktuff
lagernden Torfschichten keine Quellen mehr zutage treten, auch nicht einmal
mehr Spuren ihres einstigen Diirchtrittes erkennen lassen. Da sie sich eben nor
auf der Ho^hflache von Q:aeilnioorkuppen vorfinden, ist ein Zufluss von anderem
telluris 'hem Wasser natiirlich auch ausgeschlossen; xmd so sind sie im wesentli-
chen auf meteorisches Wasser an^-ewiesen, stehen also den ubrigen Quellmoor-For-
mationen ahnlich gegeniilDer, wie die Hoch- und Zwischeranooren den Flachraooren.
Ihr Fehlen auf Geliangemooren ist dernnach trots der geringen Zahl der beobachtet-
en Falle nicht als zufallig anzusehen, denn dort ware die Uberrieselung mit
mineralhaltigem Wasser iomer gegeben, iind wLlrde su einer mehr eutrophen Moorbil-
dung fuhren.

Den Gesagten nach ist die Anlehnung ihrer Vegetation an die der Zwischenmoore
verstandlich und es ist klar, dasi. sie zu einer den Zv/ischeranooren entsprechen-*
den Pflanaengesellschaft zussjiiTiiensufassen sind, und 2war ihrer okologischen Wer-
tigkeit (verg. 9, p. 27) nach su einem Formationstypus .

Das Trennende sv/ischen ihnen ist aber - neben Unterschieden der Flora - ihre
Phsiognomie , dor ja ein gewisser Anteil bei der Sondeinng von Format ionen zuer-*
kannt v;ird. Es ist daher zu rechtfertigen, wenn die beiden letsgenannten Pflcn-
i^engesellschaften als swei - allerdings nahe verwandte - Formationen augefasst
werden. - Voh der Aufstellung von Leitarten ist wegen des geringcn Beobachtimgs-
materials noch abzusehen.

Zu bemerken ist, dass MEIITZ (15) von jiitlandichen Quellmooren ebenfalls Zvvi-

schennoor-artige Partien anfiihrt. Sein "Sphagnum teres-Mosen" gehort hierher,
wo sich ausser Flachmoorsphagnen auch typische Hochmoorarten dieser Gattung fin-
den: Sph. rubellum und Sph. papillosiuii, sowie Betula pubescens und "Vaccinium

Osycoccos. Stellenweise verheiden solche Partien in Jutland sogar, wie das Yor-r

kommen von Calluna, Empetrura, Genista pilosa, Peltifera canina und Cladonia ran-
giferina zeigt,

Es wird nun angeseigt sein, alle behandelten Pflanzengesellschaften tibersicht-

lich susammenzustellen.
Die vier ersten, denen die Rangstufe einer Formation zuzuerkennen ist, si.id:

1. Das Schwingflachmoor.
2. Die Standflachmoorwlese,
3. Das Erlemnoor,
4. Das Sumpfmoor.

Sie sind durch okologisehe und physiognomische Faktoren hinreichend vonein-

ander gertennt, wie oben bereits gezeigt wurde.

Alle vier haben aber das gemeinsam, dass sie stark unter dem Einfluss des

Quellwassers stehen, was bei (b) besonders hervorzuJieben notig ist. Sie stehen

also als eine Gruppe eutraphenter Formationen den zuletzt besprochenen mesotra-

phenteri gegentlber uiict bilden zusammen den Fomationstypus des TlsciZ'^ors

(im Sinne eines Nebentyps gegeniiber den Flachmoorformationen des . .

Da''innerhalb der Formation (a) die beobachteten Assoziationen

nomisch und in geringerem Grad okologisch zu trennende Gruppen zeri
, . .-vj.

hier dx-ei Unterfon;. .tionen zu unterscheiden:
a. Die Schwingflachmoorwiese,

b. Das Reiser-Schwingflachmoor,
c. Die QuellpuTikte.

Uber die verschiedenen Assoziationen dieser drei Unterformationen ist das zu

ihrer Klassifikation Hotwendige schon oben gesagt; die Ass. (f) ist am besten

als Hebentypus zu Ass. (b) aufzufassen.
^ ^^ , ^ ... . ^ • u

Der Gesamt'-eit dieser Pflanzenvereine steht der Format lonstypus des Zwisch-

enmoors gegeniibwr, der keine so grosse Reichhaltigkeit von Gliedern aufweist,

sondern nur zwei Forrnabionen mit je einer Assoziation enthalt.
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PORI/I/^TIOITSTYPUS

1. Foi7na

T E R P

FLACIIT-IOOR.

TIC S c

1. Association
2. AsGosiation

ITeben-Typus
3. Assosiation

. U N T E R F :

a) Hypneto-Caricetimi.
b) Eguisetet-uiTi palustris.
f) PhragniitetTjm conmamis.
c) Menyanthetum trifoliata-e.
AMATION d©r Qu

Assoziation: (4) Rumicetiun Acetosae.
c. UNTERFORMATlONrReis^r-Schwingflacl:
moor.

Assoziation (e) Bettiletum hounilis.
2 . Formation: Standflachnoorwiese .

'

1. Assoziation: (g) Kagno cariceturn.

2. Assoziation (h) Grajninetr^iru

3.. Assoziation (i) HochstDudenflur,
3. Formation: Erlenmoor ,

Assoziation (k) Alnetum glutinosae.
4» Fo rmat ion: Sumpfmoor .

is^oziation (l) Glycericet-um aqiiaticae.
II. FORECATIOKSTYPUS : ZWISCHENJiOOR.

1. Formation: (xestraiich-Zwischenmoor .

Assoziation: Fruticet-uin Piceae excelsae.

Assoziation: (n) Lignetiun Betulae pxibescsntis.

Anhang: Quell ige Stellen in Flaclimooren,
Hicht eigentlich su den Quellmooren gehorig, aber docb mit ibnen venvandt

sind einige J![oorbildungen, denen hier anhangsweise eine Icarze Sesprechung ge-
widnet werden mag.

Es sind das Stellen in gewohnlichen Flachmooren, die einer Quellffi ibre Ent-
stGliung iind die Eigenart ihrer Vegetation verdaricen. Derartige Bildungen warden
mir seltea-i beoDachtet

: einmaJ in der "grossen Gans" (Elachmoor) bei Meister-
felde Kr. Hestenburg, dann einmal in einem Flachmoor bei Wengornia Kr. Stras-
burg una schliesslieh in dem zwischemnoorartigen Urwald, der den Kupferhaamier-
teich bei VYischwill Kr. Ragnit umgibt. Hier sind sie ziemlich zahlreich.

Die AhrJicbkeit der qualligen Stellen mit den Quellmooren besteht in okolo-
gischer und florist isch-physiognomischer Beziehurig.

Der Boden ist stets feuchter als das umgebende Flaclimoor, bisweilen unbe-
trotbar und, wie Temeraturmessimgen ergaben, auci erheblich kalter. Die folgen-
de Tabelle gibt dariiber Aufschluss:

=

Gr. Gans Wengornia Wischwill.

Ouellige Stelle
Umgebung

9 Grad
17,5 "

10,5 Grad"

17,0 "
7,5 Grad

13,0 "

Die Flora weicht von der Umgebung staf!c ab und erinnert bisv/eiler. sn die
Formation 6.9t Qiaellpunkte. Auf der "Grossen Gans" warden an der betreffendon
Stelle Saxifraga Kirculu- —^ -~— t,T--.— t^.^,.. ^^.. , , . . .

. .-.«.- w^«^ w^v/uooix wa.ii.Q- wux-utJii an aer Detreiienaon
und Harpldiu-i Kneiffii beobachtet , die der Ungebung



HT^t

durch die beigegebene^Skisze wiedergegeben.
Die Quelle Q imd ihr Abfluss
v/erden sunachst von einem Carice-
tum acutiformis ujngeben, das nacJi
aoLssen hin in jahem Weclisel -

ganz wie man es sonst auf den ei-
gentlichen Quellmooren findet -r

in ein Equisetetum palustris ilber-
••. geht, worauf weit«r nach aussen
; hin, wiecjer ohne allmhligen

Ubergang, die Flachmoorvegetation
folgt, die einer Siissgraswiese
ani nachsten koramt.

tjber die Flor* ^er zahlrel-
chen quell igen fftellen des Misch-
wald-Zwischennoors bei Wiscliwill

gibt folgende liste Aufschluss:
Fegatelia conica V 1, Lophocolea
bidentata V 1, Plagiochila asple-
nioides V 1, Sphagnum afflne Ren.
et Card. V 1, Sph. plujnosion Roll.
V 1, Mniura -imdulatum V 4, M. cus-

pidatum V 1, M. affine Bland. V 2, Hylocomium spendens V 1, Polystichum Thelyp-
teris V 1, Phegopteris Bryopteris V 2, Carex panniculata V 1, C. remota V 1, C.

magellanica VI, 21, Poa trivialis VI, Coralliorhiza
innata Tl, Listera cordata VI, Orchis incarnatus V 1,
0. Macula t us VI, Rumex Acetosa V 1, Stellaria nemorum V 3, Raiiunculus
repens V 2, CardamLne amara V 2, Chrysosplenium altemifolium V 2, Geum rivale
V 1, Geranium Robertianum V 2, Oxalis Acetosella V 2, Circaea alpina V 1, Epilo-
bium palustre V 1, 3erula angastifolia VI, Pirola uniflora VI,
%osotis palustris V 4, Mentha aquatica V 1, Galium palustre V 3, Cirsium olera-

Man erkennt leicht die starke Beeinflussung durch die um.gebende Waldflora.
Bagegen treten auch eijie Reihe typischer Qugllmoorpflanzen auf, die den- umgeben-
den Walde fehlen.

Was die topographische Beschaffenheit dieser Bild;ingen anbetrifft, so treten
sie aus ihrer Umgebung meist gar nicht hervor; nur in einem Falle (Grosse Cans)
war eine geringe Wolbung des Bodens v/ahrsunehmen.

Die letztgenannte Stelle war auch die einzige, an der sich im Torf noben
kleinen Schneckenschalen geringe Mengen von' Kalktuff-Brockchen fanden.

5. Die Verteilung der Pflanzenvereine
auf die einzelnen topographischen Typen der Quellmoore.

Wie aus den bisher gemachten Angaben iiber das ortliche Vorkommen der verschie-
denen Assoziationen hervorgeht, treten die meisten, und gerade die am haufigsten
2U beobachtenden (Hypneto-Carice-fcuiu, Eguisetetum, Magnocaricetum, auch Alnetum)
auf Qiiellmoorkuppen/ Quellmoorhangen und Gohang^ooren ziemlich gleichmassig auf.

Einige andere, namentlich das Graminetum und die liochstaudenflur, bevorzugen ei-
nen Typus, namlich das im allgemeinen trockenere Gohangemoor, da die relative

Trockenbeit einer ihrer wesentlichen okologischen Faktoren ist. Sie fehlen abex

auch den Quellmoorkuppen nicht ganslich. Ifor wenige sind infolge ihrer Eigenart
auf einzelne oder gar einen einzigen Typus beschranlct. Dahin gehoren erstens las

Rumicetum Acetosae, das natiirlich auf den von Quellen freien Gobilden fehlen

mass und daher nur auf Quellmoorkuppen und -Hangen auftreten kann, und zweitens
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gehcren dahin die beiden swischennioorartigen Assoziationen, die nur auf den Hoch-
flachen grosserer Kuppen beoLactitet warden. Trotz der geringen Zahl der hierlier
^ehorigen Beobachtiin£:en kann nach dein oben iiber diese beiden Pflanzenge sellschai-
ten Gesagben behauptet werden, dass dies kein Zufall ist. - Das letate scbeint
aber beziiglich der Zuordnung der Siitnpfflur zxi dem Typiis der Q:aellmoorsriimpfe der
Fall zu sein, worauf bei dor Sesprechung der genannten Pflanzengesellschaft be-
reits hingewiesen warde.

Es ist also keine allgeneine Oesetzmassigkeit in der Zuordnung der verschie-
denen Pflanzengesellscbaften zu den topograph! schen Typon der Quellnoore zu er-
kennen, und dies ist u. a. ein Grund gewesen, den alle Typen urnfassenden Kamen
"Quellnoor" fur die untersuchten Bildungen vorzuschlagen.

IV. DIE FLORISTISCH-PFLANZEIIGEOGRAPHrSCHE STELLUHG DER QUELLMOORE.

Die Flora eines Standortes ist ebenso durch seine geographische Lage wie
durch seine edaphischen Faktoren bestincnt. Dies kormnt beziiglich der Quellmoore
des Preussi schen Landriickens zum Ausdruck:

1. in der Verschiedenheit der Floren der einzelnen Quellmoorgebiete,
2. in einer solchen zwischen den Quellmooren und den ubrigen Mooren ihrer

Ungebung.
1. Die geographische Gliederung der Quellmoorgebiete.

Dsr ain ir.eisten ins Auge fallende Unterschied in floristischer Beziehung be-
steht zwischen den beiden Quellnoorgebieten des ostlichen Ostpreussens einer-
seits und den auf deni westpreussischen Bestandteil des Preussischen Landruckens
gelegenen anderseits. Die beiden ersten sind daher hier zweckmassigerweise zu
einem, namlich dem "Goldaper Gebiet" zu vereinigen.

Was dieses Q:uellmoorgebiet besonders auszeichnet, ist das Auftreten von Gyn-
nadenia odoratissima V 2, G. conopea fa. densiflora A. Dietr. V 1, Betula huinilis
(Rominter Ileide, V 4), Saxifraga Rirculus V 4-5, Sweertia perennis, Polemoniain
coerule-un V 4, Crepis succisifolia (Rominter Heide V 3-4), Cirsiiojii rivulare
Y 4, das z. T. wohi auch auf den JLingfraulichen Zustar.d rariickzufuhreii ist, in
dera sich das ganze Quellmoorgebiet gliicklicherweise noch befindet.

Es sind das Arten, die weniger geeignet sind, die Flora der Quellmoore von
der ihrer Umgebung zu unterscheiden, als dem betr. Q^xellmoorgebiet seine floris-
tische Eigenart zu verleihen, denn sie kommen meistens auch auf den benachtbarten
Flactenooren vor, wenn auch einige eine gewisse Vorliebe f-iir Qviellmoorstandorte
zeigen.

Das gilt zuniichst fur Saxifraga Ilirculus und in etwas geringerem Grade fiir

Polemoniuin coeruleum, auf die daher noch ira nachsten Absclmitt einzugehen ist.
Die beiden erstgenannten Orchideer sind in der Rominter Heide auf QuQllnoore be-
achrankt, in der Borker Heide dagegen nicht (GROSS, 14). Beide sind in der Romin-
ter Heide bereits 1901 von LETTAU gefimden worden. Gyranadenia odoratissima ziert
dort 5 Quellmoorkappen mit ihren prachtig duftenden Bliitenabren, G. denp.iflora
ist seltener, aber zahlreicher.

Die andcren Arten treten auf Flaclunoor ebenso gem auf wie auf Quellmooren,
was fur Cirsium rivulare angesichts einer gegenteiligen Meinangsausserung (4, p.
103) besonders hervorgehoben s-ei.

Im Gegensatz zu diesem Quellmoorgebiet hat das des Kreises Strasburg wenig-
stens jetzt keine bemerkcnsv/erte Pflanzenart mehr aufzuweisen. Sedurn villo^jmi,
das aus jener Gegend seit 1886 bekannt int, kommt auf Quellmooren nicht vor, eben
so wenig Sweertia perennis, Saxifraga Hii-culus, Betula hrunills und Polemonii-::!
coeruleum, die fur die Flachir.oore des betr. Gebietes angegeben werden und zum
Teil noch vom Yerfasser beobachtet wurden. Sie sind aber samtlich infolge der
intensiven Kultur der Wiesen des Gebietes (disrch Kleinbauern und Ansiedler) in
starkem Riickgang begriffon und es erscheint daher imv/ahrscheinlich, dass sie
alle - namentlich Saxifraga Hircur.is - auch in friiheren 2eiten den Quellmco-
ren jener Gegend gefehlt haben soil ten.
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Einen Ubergang zwischen diesen beiden floristisch so imgleich ausgestalte-
ten Quellinoorgebieten bilden die Quellmoore des westlichen Ostpreussens (Allen-
steiner Gebiet). Hier treten noch Saxifraga Hirculu^ und Polemoniim coetulerun
an mehreren Stellen auf , und zwar die letzte Art iinnier auf Qaellmooren oder in
deren nachster Umgebang.

2. Die Flora der Quellmoore im Gegensatz zu. der Moorflora ihrer Umgebung,

In Anbetracht der oben darge^-egten edaphischeii Eigentiijnlichkeiten ist es
leicht verstandlich, dass sich die Quellmoore auch beziiglich ihrer Flora nehr
Oder weniger von den Mooren ihrer Umgebung unterscheiden, wenn auch nicht so
scharf wie in ihrer Vegetation.

Dieser Unterschied aussert sich sowohl in positiver wie auch in negativer
Richtung,

Wenn auch keine von don Art en, die auf Quellmooren beobachtet wurden, auf
den anderen Moorbildungen ganz fehlt, so gibt es doch eine Anzahl von Arten, die
all den Standorten der erstgenannten Art erheblich haufiger auftreten als an den
anderen.

Dahin gehoren sunachst ausser der schon in diesem Sinne erv/ahnten Saxifra-
ga Hirculus : Cirsiuin oleraceum, Carex acutiformis, und- Marchant ia polymorpha,
die infolge der reichlichen Durchtrankung imd Berieselung des Bodens mit Quell-
wasser dort so gut fortkommen, so dass namentlich die beiden ersten auch an
oberflachlich trockenen Quellmooren eine uberaus haufige Erscheinung sind.

: Zwei weiteren Arten durfte der hohe Kalkgehalt besonders zusagen: Gymnadenia
odoratissima und Camptotheciuin nitens, die ja beide als kalkhold gelten und von
denen die erste wenigstens in Gebiet der Rominter Heide ausserhalb der Quellmoo-
re nicht vorkommt.

Schwerer zu erklaren ist die beobachtete relative Haufigkeit von Eriophorum
latifolium und Climaciuci dendroides, woven die erste Art auf Schwingmoor, die
letzte auf Standmoor iiberwiegt. Beztlglich des Wollgrases ist noch zu bemerken,
dass.es auf den Quellmooren des Preussischen Landriickens (auch auf den im Krei-
se Berent liegenden des Pommerschen Landriickens, die 1917 vom Verf. untersucht
wurden) das nachst verwandte E. angastifolium zu vertreten scheint, das daselbst
gar nicht beobachtet wurde. Offenbar hangt dies zusammen darait, dass E. latifo-
liun eine an Klima und Lange der Vegetationszeit onspruchsvollere Art ist als
ihre schmalblattrige Verwandte, was aus einem Vergleich der Verbreitujig beider
Arten im subarktischen und arktischen Gebiet und den Kocngebiregen hervorgeht.

Und gerade auf den Quellmooren ist ja im vorigen Kapitel eine erhebliche Verlan-
gerung der Vegetationszeit gegenilber den anderen Mooren des Gebiets nachgewiesen

worden. Da nun, wie an einer Menge von Beispielen bekannt ist, nahe verwandte

Arten oft infolge ganz geringer edaphischer und ilimatischer Differenaen einan-

der in ihren Wohngebieten ausschliessen konnen, lasst sich auch dieses Verhal-

ten der beiden Wollgraser von diesem Gesichtspunkt aus verstehen. - Indes soil

hier nicht verschwiegen werden, dass POTONIE Eriophorum angastifolium enmal von

einem zwischenmoorartigen Quellmoor aus Thuringen angibt (12, p. 143), was aber

moglicherweise auf Irrtum beruht. Ebenso erwahnt LIEINTZ aus Jutland "E. polysta-

chyum", womit er moglicherweise auch E, latifolium Hoppe meint.

Von Arten, die aus Jutland auf Quellmooren haufiger auftreten, als sonst,

nennt MEKTZ.- Saxifraga Hirculus, Lotus uliginosus, Cardamine pratensis und

Salix hasbata.
Andererseits wird nan aber eine Reihe von sonst haufigen Erlenmoorbegleitern

auf den Qaellmoor-Alneten des Preussischen Landnickens (und auch des Kreises

Berent in Westpreussen) vermisst: Slum latifolium, Hunrolus Lupulus, Carex elon-

gata und Calla palustris, und in viel geringerem Masse als auf anderen Mooren

treten hier Drosera rotundifolia, Comarum palustre und Iris Pseudacorus auf. Dass

Zwischen- und Hochmoorpflansen so selten auf den Quellmooren beobachtet wurden,

ist wegen der Seltenheit der betr. Format ionen daselbst nicht s auffallendes.
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3. Die nordischen Ploronelemente.

Ziir Erklarung fiir das Auftreten von borealen uiid arktsich-riiivalen Art en in

unsern Mooren wird bekanntlich auch die Kaltgriindi^^eit des Moorbodens herange-
sogen. Da fur die Bodentenperatur der Q^ellmoore nun durchweg ein erheblich tie-

ferer Grad - weiiigstens wahrend der Hauptvegetationszeit - nachgewiesen warde,

als fur die- benachtlDarten Flach- und Zwischenmoore, so niisste man auf jenen ein

noch haufigeres und zahlreicheres Auftreten borealer und arktischer Arten, als
as auf diesen beobachtet wird, erwarten. In der Tat tritt eine nordicbe Art,

Saxixraga Hirculus, auf Quellmooren auffallend haufiger und zahlreicher auf, als

auf don benachtbarten Flachmooren, bisweilen fast bis zar Bildung von Bestanden
(Roninter Ileide iind namentlich nach LEEtTTZ auch Jutland, wo dasselbe auch von Sa-

lix hastata gesagt wird). In alien Quellmoorgebieten - soweit sie nicht zu. stark
durch Kultureinflilsse gelitten haben - darfte dieser Steinbrec^ eine konstante
Erscheinung soin.

Aber im librigen wird die oben ausgesprochene Erwartung nicht erfiillt. Ausser
Sa.xifraga Hirculus warden von nordichen Arten nur noch Stellaria crassifolia
und Sweertia perennis beobachtet; erstere zerstreut in Ostpreussen and letzte
nur in der Rominter iloide (fniher vielleicht auch ira Kreise Strasburg) . Von den
iibrigen auf dem Preussischen Landriicken stellenweise verbreiteten oder doch zer-
streut vorkonunenden borealen und arktisch-nivalen Arten, die auch dnnerhalb oder

in der Nahe der Quellmoorgebiete z.T. gar hicht selten vorkonnen, ist bisfeer auf

den Quellmooren selbst keine beobachtet worden. Hier wenige Beispiele:
Carex heleonastes Ehrh. warde von GROSS (14, p. 328) im Quelliaoorgebiet der

Borker Heide an raehreren Stellen aufgefunden und auch vom Verfasser daselbst ge-

sehen. In Allensteiner Gebiet warde sie von Verfasser u.a. (Preiberg) ebenfalls
an mehreren Stellen beobachtet.

Carex chordorhiza Ehrh.: me vorige, mit der sie auch den Standort tellt,
Oarex globularis L.- Wurde vom Verf. inniitten des Quellmoorgebiets der Ro-

minter' Heide an drei Stellen entdeckt,
Carex nagollanica Lam. ebcnso , aber nur an einer Stelle.
Carex pauciflora Lightf. wurde von H. GROSS auf dem Seesker Berge nahe an

den nordostlichen Quellmooren des Borker Gebietes gefunden.
Juncus stygius ist seit langem vom Rande der Borker Heide bekaaint (PHOEDO-

VIUS) und wurde auch von H. GROSS dort gesehen.

Salix n?yrtilloides L. wurde von H. GROSS im ICreise Lotzen unfern der Borker
Heide mehrfach beobachtet.

Salix L^pponum L. : Wie vorige.
Sedujn villosum L. ist seit 1884 aus dein Kreise Strasburg bekannt und wurde

auch vom Verf. dori? noch gesehen.
Pedicularls Sceptrum-Carolinum L. : Wie Carex pauciflora; auch im Kreise Lo-

tzen (H. GROSS).
Die Erklarujig dieser bemerkenswerten Erscheinung konnte auf mehrfache Art

versucht werden.
Zunachst koinnt in Betracht , dass die Quellmoore, deren Zugehori'gkeit zum

jiingeren Alluvium eingangs (Kapitel II) bereits hervorgehoben wurde, in den
meisten (oder alien) Fallen nicht mehr in zeitlichem Zusammenhang mit der eis-
zoitlichen Flora stehen. - Aber das ist bei vielen rezenten Schwingmooren ja
auch nicht der Fall, ganz sicher nicht bei aolchen, die einen noch nicht ver-
landeten Seerest umgeben oder gar in alteren Karten noch als Gewasser eingetra-
gen sind, und doch beherbergen gerade diese oft boreal e und arktische Arten in
nicht geringer Zahl. Ebenso wie sich diese dorthin von einem mehr oder weniger
weit entfernetn - jetzt vielleicht schon eingegangenen - Standort verbreitet
haben, (wahrscheinlich durch die Tatigkeit von Sumpfvogeln) , so hatten sie auch
auf die in der llahe befindlichen Quellmoore gelangen konnen.

Moore der erwahnten Art sind nach eigener Anschauung des Verfassers bei-
spielsweise die Schwingmoore

:
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1, Bei Socsin Xr. Lyck mit Carex microglocMn, C. heleonastes und C. chodo-
ria;

2. Bei Sanien Kr. Lyck mit Carex heleonastes, C. chordorhiza, Malaxis palu-

.
dosa, Empetrum nigrum urid Pedicularis Scepircun-Carolinuirij

3., Bei Prczykopken Kr. Lyck mit Carex heleor.asteG, C. chordorMza (und Stel-
laria crassifolia)

;

4. Bei Llikolaiken (auch "Kikola^,4:&ii") an der Xreisgrerize I^/ck-Oletzko mit
Salix Lapponuci, Carex heleonastes Luid C, chordorhiza;

5; Bei Milchbude Kr. Lyck (ver^l. auch 14, p. 128 - 132) mit Juncus stygius,
Carex heleonastes, Malaxis paludosa, Ginclidiiuii stygium Sv/. (15) und Catasco-
pium nigritira liedv/. (15);

6. Das Flacbnoor auf dem Boden dos ebenialigen Spiergater Sees (l4) Kr. Lotsen
mit Salix inyrtilloides und viel Salix LapponunJ

7. Die Gogen. Stazowka im Quellmoorgebiet der Borker Heide nib Carex heleo-
nastes, C. chordorhisa (und Saxifraga Hirculus)

;

8. Das Solissek-Moor bei Granmen Kr. Ortelsburg Liit Salix myatilloides ur^d

Carex chordorhii5a (azii Rande Andromeda calycmlata)
;

9. Das Schwingflachrdoor utn den Gallek-See bei Allenstein mit Hypnum trifar-
iun Web. et Mohr (und Stellaria crassifolia)

;

10. Das Schv/ingflachmoor urn den Franzoaensee auf den Krensdorfer Hohen mit
Salix n^rtilloides.

Diese Beispiele lassen sich aub der Literatur noch erheblich vermehren und
zeigen zu.t Gentige, da^s der Mangel des zeitlichen Zusamnienhanges der Quellsioore

mit dor Yorherrschaft einer nordichen Flora nicht die Ursache dafur sein kann,
dass die meisten sonst bei uns vorkoLaaenden Arten der nordischenFioreneleinen-
te auf den Quellraooren fehlen.

Zv/eitens konnte verarutet werden, dass die betreffenden Arten lurch den Kalk-
rGichtun der Quellmoore von diesen femgehalten wiirden. Eine Kalkscheu ist ftir- ..

sie aber nicht erwleaen, konimen sie doch - mit Ausnahme von Empetrum nigrum, '-^ \

CarQ2c' pauciflora und C. globular! s - auf dem Preuscischen Landriicken gerade auf

-

den eutrophen Schwingflachmooren hauptsachlich oder ausschliesslieh vor.; Der

Kalkreichtum der Quellmoore reicht also allein 2rar ErklLlrtang auch nicht aus.

.So bleibt denn schliesslich nur die Erklaning dafur, dass das Auftreten der

arktisch-nivalen und borealen Arten auf unsern (v/aldfreien) Moorstandorten in ... .

erster Linie gax nicht durch deren Kaltgnindigkeit, sondern duxch die Kurza der

Vegetationszeit begriindet wird, die den Tieran gewohnten nordichen Arten die -

Konlrarreriz rnit der baltischen Flora erleichtert- Dann dtirfte. die oben nachgewie-

sene Verlangeruiig der 'Vegetationsperiode und damit Hand in Hand hegende Erho-

hung der Stoffproduktion auf den Quellmooren gontLgen, um die Jilehrzahl der nordi-

schen Moorpflanzen ihnen fernzuhalten. Hur fur die drei spat bllilienden Arten:

Saxifraga Ilircurao, Stellaria crassifolia und Sweertia peronnis, die off©bar si-

ne langere Vegetationszeit erfordern (oder ertragen.) ,
trifft dies nicht su. -

Damit ware gleichzeitig-das Auftreten nur spatbliihendor Arten der nordischen

Florenelemente auf den Quellmoor^n ursachlich begriindet und nicht als ein bios-

ser Zufall zra betrachten.

W BOHRREC-ISTER.

Zwecks Feststellung des g^ologischen Aufba;^ss der Quellmoore v/urden Bohr^ong-

sgefiihrt und swar in der Weise, dass die ein^elnen Bohrlocher (Bohrprofile)

mit einander gerade Linien bilden. Samtliche Bohrprofile einer solch

bilden eine "Reihe" und liefern ein "Gesamtprofil" (vergl. die im 5. Hoft ge-

gebenen crapMschen ^^stellur^n) . Bei Quellmoorkuppen vnirde eine solche Reihe

30 o-eie-t dass sie uTJer den Gipfel der Kuppe verlief, bei Gehangenooren und -

QueltmoSrhaiigen senkrecht zur Langsriehtujig des Talsuges, also ih die Boschungs-

rlchtun^ d. l^oros. Es waxen hier bisweilen mehrere Reihen auf einem Moor notig.

Die Abstande der Bohrlocher wechselten nach Bediirfnis. War der Zuscnjomenhang
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der einselnen Horisonte zwischen je swei Bohrprofilen nicht deutlich, so wurden
nachtraglich dazwischen weitere Bohruiigen ausgefiihrt. Da die KujiierierurLg nach der
aeitlichen Aufeinaaiderfolge vorgeiioiin-nen warde, fallen solchezwischengeschalteten
Bohrprofile beziiglich ihrer N-orai-ier ortlich aus der Reihenfolge der iibrigen her-
auc loid sind daran zu. erkennen. ,

Es warde ein .schwedisoher Zylinderbohrer .von der Maxinallange von 4 m be-
ttdtst, der bis auf wenige Ausnatoiefalle den mineral ischen Untergnind der imter-
suchton Gebilde erreicbte. Seine Zuyerlassigkeit bei der Forderiing selbst ganz
dunnor Kalktufflagen ist oben schon hervorgehoben v/orden. Allerdings v/erden feste
Korper von der Grosse einer Ilaselnuss und daniber nicht gefordert, da sie den
Schlitz nicht passieren konnen, wenn sie beim Bohren nicht zerkleinert v/erden,

wie das bei Holzresten, Kalktuffbreckon und grosseren Molluskenschalen geschieht.
Im Folgenden sind die Ergebnisse der Bohrungeii, geographisch nach den Krei-

sen geordaet, wiedergegeben. Die llachtigkieit der Schichten ist iinnier in Metern
cjigegGben.

Kreis Stalluponen.
REIHE I, Q. M. K. SO. Ssinlruhner See, am T/ildzaun der Rominter Heide bei Kragin-
nen.
Profil (1) Auf 4 m Hohe der 6 - 7 n hohen Kuppe; 22 m von unteren Rand^ 18 m vom
Gipfel:0 - 0,3; Limonit-haltiger Rasentorf mit schr v/enig Kalktuff. / 0,3 - 0,7
Peinkorniger sclimieriger Kalktuff, diinkel gefarbt (der Kalktuff dieses Quellmoors
ist immer dunlcel gefarbt, sov/eit nicht anders angegeben)

; / 0,7 - 0,9: Schwarzer
Torf mit Kalktuffljrcckclien; / 0,9 - 1,2: Feinlcorniger scbmieriger 'Kalktuff

; /
1,2 - 4: Grobbrockeliger Kalktuff. - Bei 2,5 eine Wasserader, bei 3,4 schwache
schv/arze Torflage.
Profil (2).- 3 m tiefer (wie iirjrier ,in der Richtung des GohangeSj nicht vertikal
genessen). - - 0,3: Wie Prof, (l) - 0,3 / 0,3 - 0,5: Vfie Prof, (l) 0,3 - 0,7
/ 0,5 - 0,6: Wie Prof, (l) 0,7-- 0,9 / 0,6 - 0,9: Heller Kalktuff / 0,9 - 1,0:
Wie Prof, (l) 0,9 - 1,2/ 1,0 - 4: Wie Prof, (l) 1,2 - 4.

Profil (d )i 3 m tiefer. - - 0,2: Schwarzer Torf rait Kalktuffbrocken, / 0,2 - 0,7
Wie Prof. (2) 0,3 - 0,5/ 0,7 - 0,9: Wie Prof. (2) 0,5 - 0,6 / 0,9 - 3,4:. Wie
Prof. (2) 1,0 - 4 / 3,4-- 4: Heller Kalktuff.
Profil (4) . 5 m tiefer. - - 0,2: Wie. Prof..' (3) -0,2 / 0,2 - 0,7: Wie Prof.
(3) 0,2 - 0,7 / 0,7 - 1,1: Y/ie Prof. (5) 0,7 -.0,9 / 1,1 - 1,2: Wie Prof, (l) 0,4
- 1,2/ 1,2 - 1,3: Wie Prof. (3) 0,7 - 1,1 / 1,3 - 1,7: Heller grobkorniger Kalk-
tuff / 1,7 - 3,3: Wie Prof. (3) 0,9 - 3,4 / 3,3 - 3,6: Schv/arzer Torf mit Kalk-
tuffbrockchen. / 3.6 - 4: me Prof. (3) 3.4 - 4.
Profil f 5 ) .- 4 m tiefer; 4 m vom unteren Rand, - - 0,3: Kalktuffhaltiger Torf.
/ 0,3-0,5: Heller grobbrockeliger Kalktuff. / 0,5 - 0,9: Wie Prof. (4) 0,2 -

0,7 / 0,9 - 1,2: Wie Prof. (4) 0,7 - 1,1 / 1,2 - 1,3: grobkorniger dunkler Kalk-
tuff / 1,3 - 2: Wie Prof. (4) 3,6 - 4.

Profil (e) : 4 m tiefer, tjbergang in's Flachnoor. - - 0,4: Wie Prof. (5) -
0,3 / 0,4 - 2: Wie Prof. (5) 1,3 - 2.

Kreis Goldap.
HEIHE II. Q. M. K, am Wildsaun der Rominter Heide ara Wege Kraginnen-Bimienwalde
(Tenige vereinzelte Erlen)

.

Prof, fl) : Ungefahr Gipfel der einseitigen Kuppe. - - 0,4: Torf. / 0,4 - 1,4:
Torf mit schwachen Kalktn.ffhaltigen lagen. / 1,4 - 1,6: Reiner Kalktuff. / 1*6:

Saudi ger Ton.
REIiffi III. G. M. am Szinkuhner Fluss N.O.. "Klara-Briicke".
Prof. (I) . 10 ra vom oberen Rand. - 0-1,6: Schwarzer sclmieriger Plachmoor-
Torf. / 1,6: mineralischer Untergrund.
Prof. (2) . 5 m' tiefer, Rand des Gehanges. - - 1,2: Wie vorher.
Prof. (Z) . .5 m tiefer, aiif dem Gehange. - 0-1,1,/ 1,1: Wie vorher.
Prof. f4 ): 4 m tiefer, etv/as quellige Stelle.- - 0,9, / 0,9: Wie vorher, aber
feucbter. .
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Profi_X5i: 4 m tiefer, ^ - o',9: V/ie Prof, (l) - (4), oberste Sciiiclit. / 0,9 -
1,4: fester toniger Sand. / 1,4 - 1,9: Selir feuchter Sand (V^asserader)

.

Prof. (G) : 5 m tiefer. - - 0;4: Wie Prof, (l) - (5), oberste Schicht. / 0,4 -
0,5: Humoser graubrauner Kalktuff. / 0,5 - 1,1: Schwarzer Torf (Siunpftorf) mit
wenig Kalktuffbrockchen und diinnen Kaltufflagen mit Molluskenschalen. / 1,1 -
1,6: Feuchter toniger Sand. / 1,6: Kies.
Prof. (6aK2 m sunick nach oben. - - 0,8: Wie Prof, (l) - 0,6. / 0,8 - 1,9:
Abwechsende Lagen tonigen Sandes und schwarzen Torfes. / 1,9: Diluvialer Unter-
grund (Kies)

.

Prof. (7) : 3 m unter Prof. (6).- - 0,6: Torf mit wenigen Kalktuffbrockchen und
wenigen diinnen La gen kalktuffreicheren Torfes. / 0,6 - 0,7: Schwai-zer Flachmoor-
torf. / 0,7: Diluvialer Untergrund.
Prof. (8) . - £ m tiefer, 4 m vom unteren Rand. - - 0,5: Torf mit Kalktufflagen.
/ 0,5 - 0,8: Schwarser Flachmoortorf . / 0,8: Diluvialer Untergrund. ' *

Prof. (9) .-2m tiefer, 2 m vom unteren Rand. - - 0,5: Torf mit Kalktufflagen.
/ 0,5 - 0,8:Sch"war2er Flachmoortorf. / 0,8: Diluvialer Untergrund.
REIHE IV. - Wie Reihe III, 10 m davon entfernt und mit ihr parallel laufend. Die
Bohrprofile liegen auf gleichen Hohen wie bei Reihe III und sind entsiDrechend ,.

numeriert.
Prof. f4a).~ Auf der Hohe von Prof. (4). - - 0,7, / 0,7: Wie Prof. (4) Reihe III
Prof. (5a) . - Torf mit wenig Raseneisenerz. / 0,5 - 0,6: Kalktuff. / 0,6: Diluvi-
aler Untergrund.
Prof. r6a> . - - 0,2: Wie Prof.. (5a) - 0,4. / 0,2 - 0,3: Wie Prof. (5a) 0,5
- 0,6. / 0,3 - 0,7: Torf mit wenig Kalktuffbrockchen. / 0,7: Diluvialer Unter-
grund.
Prof. r7aV . - - 0,4: Wie Prof. (5a) - 0,5, aber mit mehr (2/5) Limonit,
durch chemische Analyse bestiinmt, wie alle folgenden Zahlenangaben. / 0,4 - 0,6:
Wie Prof. (5a)0,5-0,6. /0,6-0,9: Schwarser Flachmoortorf. / 0,9: Diluvia-
ler Untergrund.
Prof. (8a). - 0-1,1: Abwechselne Lagen von Torf und kalktuffhaltigem Torf,
oben reinerer Torf. / 1,-i: Diluvialer Untergrund.
REIHE V. Grosse Q. M. K. mit Zwischenmoor-Vegetation (Lignetum Betulae pubescen-
tis). IT.O. Klara-BriicCke. - - 1,9: Schwarzer etwas faseriger Torf. / 1,9 - 2,7:
Feinkorniger Kalktuff. / 2,7 - 5: Grobbrockeliger Kalktuff.
REIHE VI. Q. M. K. 0. Binnenwalde (Rominter Heide) . Hohe 2 - 2,2 m, Darchmesser
ca 30 m.
Prof." (1) . 2 m vom Rand. - - 1,25: Torf mit viel (2/3) Kalktuff. / 1,25 - 1,4:
Torf mit sehr wenig Kalktuffbrockchen. / 1,4 - 2: Kalktuff, oben feinbrockelig,
nach unten 2n.i grober werdend.
Prof. C 2) : 3 m hoher. - - 0,8: ^ie i^rof. (l) - 1,24. / 0,8 - 1,35: Scliwarzer

Torf mit sehr wenig Kalktuffbrockchen. / 1,35 - 2: Kalktuff.

Prof. (3l . 3 m hoher. - - 1,6: Wie Prof, (l) - 1,25. / 1,6 - 2,5: Klaktuff.
Prof. (4) ,^ 5 m hoher. - - 1,7: Wie Prof, (l) - 1,25; zwischen 1 und 1,5 sehr

feuclit. / 1,7 - 3: Kalktuff.
Prof. (5 ). 3 m hoher .- - 2,1: Wie Prof, (l) - 1,25. / 2,1 - 3,1: Kalktuff
mit Molluskenschalen. / 3,1 - 3,6: Torf.

Prof. (6) , 6 m hoher, auf dem Gipfel der Kuppe. - - 1,7: Wie Prof. (1) - 1,25

TlT? - 3,1: Kalktuff. / 3,1 - 3,5: Dunkler Torf.

Prof. r7 ^. 3 m tiefer. - - 1,3: Wie Prof, (l) - 1,25. / 1,3 - 2,2: Kalktuff.
Prof, f 8

)

. 3 m tiefer. - - 2:' Kalktuff, oben fein, nach unten grobbrockelig

werdend. •

Prof. (9) . 2 m tiefer. - - 2: Wie vorher.

REIHE VII. Q. M. K. bei Binnenwalde, nahe dem Forsthaiis, am Wege zur "neuen Briicke"

firof , (1) ^ sm ostlicchen Hang; Betuletum mit flachmoorarti^er Begleit flora,_ q _

0,6: Torf. / 0,6 - 2,2: Torf mit sehr wenig Kalktuff . / 2,2 - 3,4: Torf. / 3,4:

Mineralischer Untergrond (Ton).



306. Steffen, Qaellmoore.

^rof. iZ)y auf der bauinfreien Hochflache. - - 0,3: Kalktuffhal tiger Torf sehr
feucht. / 0,3 - 1,0: Feuchter kalktuffhaltiger Torf. / 1,0 - 2,6: Torf mit reich-
lich Kalktuff. / 2,6 - 3,6: Reiner feinkomiger Kalktuff. / 3,6 - 4: Torf mit
viel Kalktuff. Alle Schichten recht feucht.
REIHE VIII. Flachmoor in der Umgebung einiger Q. M. K. 0. Binnenwalde. Flora
etwa wie auf den Quellmooren, aber ohne Saxifraga Hirculus und Svinnadenia odo-
ratissima.
Prof. (1), 30 - 40 m ostlicli der dem Szittk^ner Fluss und der "Leonhardt-Briicke"
nachstliegenden Q. M. K. mit viel Saxifraga Hirculus und Gyinnadenia odoratissi-
ma. -- 0,4: Schwach kalktuffhaltiger Torf. / 0,4 - 1,8: -Feiichter Torf ohne Kalk-
tuff. / 1,8 - 2,4: Torf mit erheblicher Beimengung von Kalktuff./ 2 4 - '^ 6-
Torf ohne Kalktuff. / 2,6 - 4: Wie 1,8 - 2,4. ' '

'

'

^o^' (2)» noch 40 m weiter ostlich.- - 0,5: 5!orf ohne Kalktuff. /0,5 - 2,2:*
Torf mit wenig Kalktuff. / 2,2 - 4: feuchter Torf ohne Kalktuff.
REIIiE IX. arosse Q. M. K. mit Zwischenmoor-Vegetation (bewaldet) ostlich Binnen-
walde.
Profi_Xil» 45 ra vora S.O.-Rand der Hochflache. - - 2,9: Fester Torf mit Hoiz-
restan. / 2,9: Fester toniger Sand.
Prof. (2), 40 m nordwestlich von Prof, (l), Hochflache, - - 1,9: Torf. / 1 9 -
3,1: Torf mit Kalktuffbrockchen und dunnen Kalktufflagen. / 3,1 - 3 9- Torf* /
3,9: Fester toniger Sand.

o
/ , ,

.
. /

P.roft, ,U) , 36 m nach Nordwesten am Beginn des W.-Hanges. Der Hang ist noch ca.
50 m lang. - - 2,4: Torf, ziemlich feucht. / 2,4 - 3,3: "^orf mit wenigen Schwa-
chen Kalktufflagen. / 3,3 - 3,4: Fast reiner Kalktuff. / 3,4 - 4: Wie 2 4-33
PrQff (4) Rand des S.O.-Hanges, 45 m S.O. Prof. (l). Der Hang ist 4 m hoch und

*

28 m lang. - - 0,3: Feuchter Torf mit wenig Kalktuff. / 0,3 - 2.1 • Fester

Tfz 4'^Torf'^"
Kalktuff mit Torf. / 2,3 - 3,3: Torf mit (wenig) Kalktuff.

Prof. (5) auf 1/3 (von unten) des SO-Hanges. Flachmoorvegetation. - - 6-
T^rfTT^O 6 - 0,7: Kalktuff. / 0,7 - 1,7: Torf mit Kalktuff. / 1,7: Mineral i scher
Untergrund.

Das Quellmoor weist einigen diluviale Inseln an'seinem Rande auf, Daselbst
finden sich auch im untern Drittel des Oehanges mehrere Quelldurchbruche : auf
der Hochflache fehlen solche vollkommen.
REIHE X. G. M. an der Rominte dicht unterhalb von Rominten (Graminetum)

.

^^Q^- (1) 5 m vom oberen Rand. - - 0,3: Schv.'arser schmieriger Torf. / 0,3:

0,4. / 0,4: Wie vorher.
Prof- (3), 5 m tiefer. - - 0,4. / 0,4: Wie vorher.
Prof. U), . 5 m tiefer, - - 0,5. / 0,5: Wie vorher.
Prof. (6K 5 m tiefer. - - 0,7. / 0,7: Wie vorher.
Prof' (6), .

5 m tiefer. - - 0,9. / 0,9: Wie vorher."
Profi_X7i, 5 m tiefer. - - 1,1: Schwarzer sciimieriger Torf. / 1 1 - 1 3-
Sandiger Ton mit 1/3 organischer Substanz. / 1,3 - 1,6: Torf mit zihlreichen
Holsresten. / 1,6 - 3,0: Ton mit etwa 10^ Kalk und 129^ organischer Substanz. /
3,0: Fester toniger Sand.
Prof. (8) , 2 m hoher. - - 1,3": Schwarzer schmieriger Torf. / 1 3 - l 5- Torf
mit wenigen Kalktuffbrockchen. / 1,5 : Wie Prof. (7) 1 6 - 3 * *

'

l^'f'
^^^ ' 2 m vom Prof. (7) abwarts. - - 0,3: Torf mit Holzresten. / 3 -

2,0: Fast reiner fetter Ton (Analyse) zw. 1 und 1,5 Holzreste, bei 2 kleiAe
Steinchen.
Prof. (10) ,

Mitte -zwischen (7) und (9) . - - 1,1 : Tcrf, z-.vischen 7 und 1Holzreste. / 1,1 - 2: Wie Prof. (9) 0,3 - 2: Zwischen 1,2 und 1.5 viel Ilolzrste;n r. r.. ^..._.. _^ " • on Ton (5/8) ,

Prof, (l), 15 m vora oberen Rand. - - 0,9: Feuchtes Gemis
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Torf (2/8) und Kalktuff (l/s) mit Spuren von Sand. / 0,9: Mineral ischer Untergr.
Prof* (^]' 2 m nach oben. - - 0,9: Wie Prof, (l), 0,9: Ebenso.
Prof. (5 ) , noch 2 m nach oben. - - 1,1: Wie Prof, (l) - 0,9. / 1,1 - 1,3:
Torf mit (5/7) eingeschlanimtem Sand. / 1,3: Mineralischer Untergrand.

Kreis Rastenburg. *

REIHE XII. Quellige Stelle im Flacbmoor "Grosse Gans" bei Meisterfslde. - -
0,7: Torf mit viel kleinen Molluskerfschalen, / 0,7 - 2 3: Torf mit Kalktuff
und eingoschlammteiii Ton. / 2,3 - 2,5: Ihinkler Torf. / 2,5 - 4: Torf rait Kalk-
tuff und Molluskenschalen. Zwischen 2,8 und 4 reichlich Holzreste.

Kreis Allenstein.
REIHE Xlli. Q. M. H. am Artung (oder Wai*dung-) See , F. R. Porden.
Prof. (1) . 3 m vom oberen Rand dicht oberhalb einer Quelle. - - 0,3: Sand. /
0,3 - 1,0: Feuchter sandiger Ton. / 1,0 - 1,6: Torf mit l/3 Ton und wenig Sand.

/ 1,6 - Mineralischer Untergruiid (Sand),
Prof. (2 ) ^ 6 m tieXer, unterhalb der Quelle. - - 0,3: l/3 Torf, 2/3 Raseneisen-
erz. / 0,3 - 0,7: Fester schwarzer Flaohmoortorf . / 0,7 - 1,0: Schmieriger Kalk-
tuff (Wieserikalk?). / 1,0 - 1,7: Wie 0,3 - 0,7. / 1,7 - 1,9: Torf mit Kalktuff-
und Tonpartikeln. / 1,9 - 2,4: Grobbrockeliger feuchter Kalktuff. / 2,4? Mine-
ralischer Untergrand (Sand).
Prof. (Z ). 4 m tiefer. - - 0,4: Raseneisenerz (mit etwas Torf). / 0,4 - 1,5:
Fester schwarzer Flaohmoortorf. / 1,5 - 2,3: Grobbrockeliger feuchter Kalktuff.

/ 2,3: Sand.
Prof. f4) . 6 m tiefer. - - 0,5: Torf mit viel Raseneisenerz. / 0,5 - 0,9: Kalk-
tuff, wie bisher. / 0,9: Sand.

Prof. (5) . 6 m tiefer. - - 0,1: Torf mit wenig Liraonit. / 0,1 - 0,9: Sumpf-
torf. / 0,9 - 1,5: Kalktuff. / l,5r Sand.

Prof, (e) , 6 m tiefer. - - 0,1: Torf mit wenig Limonit. / 0,1 - 1,2: Feuchter
Smnpftorf mit sehr wenig Kalktuffbrockchen. / 1,2 - 1,5: Fester Rasentorf. /
1,5 - 1,8: Kalktuff. / 1,8 - 2.8 und dariiber: Sand.

Prof. f7) . 6 m tiefer (ifypneto-Caricetum) . - 0-0,7: Sumpftorf. / 0,7 - 2,3:

Feuchter Waldtorf. / 2,3 - 2,9: Torf mit etwas Kalktuff. / 2,9: Sand.

Prof. (8 ) . 6 m tiefer (Obergang zum Caricetum acutiformis) . - - 0,9: Sumpftorf

mit wenig*Kalktuff. / 0,9 - 1,4: Fester Waldtorf. / 1,4 - 1,6: Eingeschwemmter

Sand. / 1,6 - 3,7: Torf mit reichlich Kalktuff. / 3,7 - 4: Reiner Kalktuff.

Prof. (9)
^
4 m tiefer. Caricetum acutiforaiis) . - - 1,0: Wie vorher - 0,9./

1,0 - 1,4: Wie vorher 0,9 - 1,4. / 1,4 - 1,9: Wie vorher 1,4 - 1,6. / 1,9 -4,0:

Torf mit reichlich Kalktuff.
Prof. riO ), Mitte zw. Prof. (7) und (8). - 1,4 - 1,5: Sand. / 1,5- ... Waldtorf.

Prof. r'u VMitte zw. Prof. (6) und (7). - Bis 1,1: Suunpftorf. / 1,1 - 1,7: Wald-

torf . / 1 7 - . . . : Torf mit Kalktuff.
Prof. ClP.)

^
Mitte zw. Prof. (5) und (6). - - 1,0: Sumpftorf. / 1,0 - 1,3:

Torf mit Kalktuff. / 1,3 - 1,8: Kalktuff. / 1,8: Sand.

Prof, r 13^
^

zw. Prof. (3) und (4). - - 1,0: Raseneisenerz (mit Torf). / 0,4 -

0,8: Fester Rasentorf. / 0,8 - 0,85: Feinkorniger schmieriger Kalktuff (Wiesen-

kalk?). / 0,85 - Wie oben 0,4 - 0,8.

Prof/fis')
^ 9 m unterhalb Prof. (9). - - 0,7: Sumpftorf. / 0,9 - 1,0: forfhal-

tiger Sand! / 1,0 - 2,1: Sumpftorf mit Schneckenschalen, Kalktuff (5/8 Kalk)

und Holzresten. V 2,1 - 2,6: Wie 1,0 - 2,1, aber mit l/2 Sand. / 2,6 - 3,4: Fes-
ter Flachmoortorf. / 3,4 - 4: Sumpftorf mit Schneckenschalen.

i>rof. (16 ). 4 m nach oben, zw. Prof. (9) und (15). - 0,1 - 1,0: Sumpftorf. /
1,0 - 1,05: Sand. / 1,05 - 1,2: Torf mit Kalktuff. / 1,2 - 2,0: Sumpftorf ?

(Analyse: l/3 Kal^, l/2 org. Substanz) . / 2,0 - 2,4: Sand mit wenig Torf. /
2,4 - 2,6: Sumpftorf mit Molluskenschalen, Spuren von Kalktuff u. geringen Holz-
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resten. / 2,6 - 3,0: Fester Flachmoortorf . / 3,0 - 3,6: Wie oben 2,4 - 2,6, aber
zu 1/3 Kalktuff. / 3,6 - 3,75: Torf init Holzresten. / 3,75 - 4: Torf mit ca. 1/3
Kalktuff un(l.Holzresten.

Die ortliclje Reihenfolge der Profile ist: 1, 2, 14, 3, 13, 4, 5, 12, 6, 11,
7, 10, 8, 9, 16, 15.
REIKE XIV. Q. M. H. am Wardung-See, 20 m westlich von Reihe XIII.
Prof, fl ), 6 m vom oberen Rand. - - 1,6: Flachmoortorf nit Holzresten. / 1,6
- 2,3: Torf mit ca. l/3 Kalktuff. / 2,3 - 3,2: Kalktuff. / 3,2 -. 3,5: Minera-
lischer Untergrund: grober Sand.
Prof. (2 ), 5 m tiefer. - - 1,3: a?orf rait Holzresten. / 1,3 - 2,0: Reiner Kalk-
tuff. / 2,0: Mineralischer Untergnind (grober Sand).
Prof. f5) . 5 m tiefer. - - 0,8: Tori* mit Holzresten. / 0,8 - 1,8 und dariiber;

Grober Sand.
Prof. (4 ^. 2w. (2) und (3). - - 1,0: Torf mit Holzresten. / 1 - 1,5: Grober
Sand.
Prof. (5) . zw.il) und (2). - - 2,0: Flachmoortorf, zw. 1,5 und 2,0 zwei dunne
Sandlagen. / 2,0 - 2,9: Kalktuff. / 2,9 - ,.. Mineralischer Untergrund.
Prof, (e) , 2 m vom oberen Rand. - - 2,1: Flachmoortorf, bei 1,0 Holzreste. /
2,1 - ...: Mineralischer Untergrund.
Prof. (7) . 7 m unterhalb Prof. (3). - - 1,3: Fester Flachmoortorf. / 1,3 - 1,9:
Kalktuff. / 1,9 - ...: Grober Sand.

Ortliche Aufeinanderfolge der Bohrprofile: 6, 1, 5, 2, 4, 3, 7.

RXIHE XV. G. M. zv/ischen F. Leschno und dem Wardung-See.
Prof, (l) , 8 m vom oberen Rand. - - 2,4: Torf mit Holzresten. / 2,4 - 2,7:
Feinkorniger Sand. / 2,7 - 3 und dariiber: Ton.
Prof. (2^ . 8 m tiefer. - - 1,0: Torf mit wenig Holzresten. / 1,0 - 1,8: Schwar-
zer feuchter TOrf, zw. 1,0 und 1,5 Wasserader. / 1,8 - 3,1: Fester Torf mit etwas
Schwefeleisen (Analyse); zw. 2,7 und 3,1 Holzreste. / 3,1: Ton (Ubergang nicht
scharf).
Prof. (3), 10 ra tiefer. - - 1,7: Fester Flachmoortorf. / 1,7 - 2,6: Feuchter
Sumpftorf (Analyse: fast 2/3 Sand and Ton). / 2,6 - 3,7: Fester Flachmoortorf. /
3,7 : Ubergang zu Ton.

Hohe des Gehanges: 2,5 m; Lange: 42 ra.

Kreis Neidenburg.
REIHE XVI. G. M. im Alle-Tal bei Orlau, ca. 400 m unterhalb Orlau-Muhle.
Prof. (1) . 5 m vom oberen Rand. ~ - 0,8: Flachmoortorf. / 0,8 - 1,25: Ocker-
gelber Kalk-Sapropel mit 'Ton- und Sand (Analyse: fast l/2 Kalk, fast 1/2 Sand und
Ton. - Botanische Analyse des organ. Restes: Allochtoner Torf (Hacksel) , 1 Somen
von Menyanthes trifoliata, Rindenstuckchen) . / 1,25 - 1,5 und dariiber: Sandiger
Ton und toniger Grand.
Prof. (2), 10 m tiefer. - - 2,5: Sumpftorf (faserig, grau, von 1,5 an fast
sc'iwarz). / 2,5 - 2,9: Kalk- bzw. Kalksapropelhal tiger Ton. / 2,9 : Mineralisch-
er Untergrund.
Prof. (3), 20 m tiefer. - - 3,2: Brauner faseriger Torf, von 1,5 an dunkler,
von 2,5 an schwars und schmierig; bei 2,0 Holzreste. / 3,2 - 3 3- Wie Prof (2)
2,5 - 2,9. / 3,3 - 4: Mineralischer Untergrund (Ton). '

*

Prof^_(4l, zw. Prof, (l) und (2), 10 m vom oberen Rand. - - 1,9: Flachmoor-
torf, zw. 1,25 und 1,5 sehr feucht ; zw. 1,3 und 1,9 mehrfach Holzreste / 1 9 -
2,1: wie Prof. (3) 3,2 - 3,3. / 2,1 : Mineralischer Untergrund (Ton, dainmter
Sand).
Prof> (5), zw. Prof. (2) und (3), 6 m unter (2). - - 0,7: Sci^nieriger Flchmoor-
torf. / 0,7 - 1,3: Faseriger Sumpftorf. / 1,3 - 3,3: Schmieriger Flacnmoortorf

.

/ 3,0 - 3,5: Wie Prof, (l) 1,9 - 2,1; mit Schneckenschalen. / 3,5: Mineralischer
UntergiTind.

Hohe des Gehanges: 1,5m; Lange: ca. 50 m.
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EEIHE XVII. G. M. mit Erlenbestand an den Alle^Quellen bei Lahna.
Pr^f^l), 5 m von oberen Rand. - - 0,7: Torf. / 0,7: Mineralischer Unter-
grund (Ton).

Prof- (2). 3 m tiefer. - - 0,95: Torf. / 0,95: Ton.
REIEE XVIII. G. M. (unbedeutend) mit fast gji.nzlicher Talausfulluni^ bei Lahna-
15ihle.

rrof. (l) , 10 m vora oberen Rande. - - 0,8: Fester, dimkler Torf. / 0,8: Dilu-
vialer Grand.
Prof. f2) . einige Meter tiefer, > - 0,85, / 0,85: Wie vorher.
REIIIS XIX. G. M. am Zufluss uujii KoiKmisiener See.
Prof. (1) . pjr^. miteren Rand des Gehiinges. - - 3,1: Torf, zw. 2 und 2,5 sehr
feucht ; bei 2,0 Holzreste. / 3,1 - 3,7: Abwechselnd SchicJ-iten Torf und Kalktuff.
/ 3,7 - 4: Kalktuff.
Prof. (2 ), am Gipfel einer kleinen Kuppe. - - 1,7: Torf. / 1,7: Mineralischer
Untergrund,
REIHE XX. Bachtal am Czarnausee bei Kaltenborn. Schwach geneigtes GehSjigemorr
mit Talaus.fiillimg.
Prof, (l ). 10 m vom oberen Rand, 40 m vom Bachlaiif. - - 0,9: Torf. / 0,9: Mi-
neralischer Untergrund.
Prof. (2 ). am Bachlauf. - Q - 0,6: Schmieriger Flaclimoortorf . / 0,6 - 2,4:
Hellbrauner faseriger Torf. / 2,4 - 2,8: Kalksapropel . / 2,8 • 2,85: Torf (ein
derartiges Yorkomnien, dass eine Torfschicht von Kalksapropel iiberlagert wird,
wurde in erheblicherem Masse an eineir, Flacrimoor am Kordzipfel des Lansker Sees
(Kr. Allenstein) beobaclitet) . / 2,85 - 4: Kalksapropel.

Kreis Osterode.

REIHE XXI. Unbedeutondes, aber lang hinaiehendes (ca. 1 km) G. M. an einem Bach-
Ic.ui bei Heinrichsdorf.
Prof, fl) , 6 m vora Rande, - - 0,9: Torf. / 0,9: Sandiger fester Ton.

Prof. (2) . = m tiefer, 5 m vom Bache. - - 0,4. / 0,4; Wie vorher.

RSi:iE XXII. "Wie Reihe XXI, aber 200 m nordlici: davon.

Prof, fll . 3 m vom oberen Rand. - - 0,25: Torf mit 3/7 Sand iind Ton. / 0,25
- 1,0 und dariiber: Feucht er himioser Sand.

Prof. f2) . 4 m tiefer. - - 0,6: Brauner sandiger Torf (3/7 Torf, 4/7 Sand). /
0,6 - 1,1: Scliwarzer Torf, bei C,9 Kolsreste. / 1,1: Mineralischer Untergrund.

Prof. (3 ),' 4 m tiefer, tjbergang in Flaclmioor. - - 0,9: Torf. / 0,9: Minera-

lischer Untergrund.
Das Sehange ist deutlich quellig!

RSIKE XXIII. Wie Reihe XXI und XXII, noch 15C' m weiter nordlich; Boden stark

sprindig.
,

Prof, fll . 4 m vom oberen Rand. - - 0,2: Torf. / 0,2: Sandiger Ton.

Prof. (2 ) 3 m tiefer. - - 0,3: Torf. / 0,3: Llineralischer Untergrund.

Prof. f3 )! 3 ffi tiefer. - - 0,4: Torf. / 0,4: liineralischer Untergru.nd.

Prof! (4 )
'

3 m tiefer. - C - 0,8: Torf. / 0,8: Mineralischer Untergrurd.

Kreis Strasburg "9fpr.

REIIIE XXIV. Quellige Stelle im Flachmoor bei Wangornia am Ablauf des Beinsker

Sees.
Prof. (1) .- - 1,0 : Feuchter Flachraoortorf , bei 1,0 Holzreste. / 1,0 - 1,75:

Torf* fester. / l!75: Mineralboden.
, ^ .^ . „ , , / , , ...

Prof! (2) . - - 1,5: Feuchter Torf, bei 1,0 mit wem g Holzresten. / 1,5: ^me-

talboden.
-v-j.,-.,/ -,-- ^^^ vorher.Prof. f3) . - - 1,6:, / 1,6

^ ^. - - 1,5; / 1,5: Wie vorher.
vorher.
vorher.
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JREIHE XXV. G. M. bei ^droje.
Prof, fl ) . 9^si vom oteren Rand. - - 0,4: Sandiger Lehm. / 0,4 - 0,9: Schwarzer
Sumpftorf. / 0,9 - 1,9: O'orf mit Kalktuff und Schneckenschalen. / 1,9 - 2,1:
Schwareer, stark hiunoser Ton (20 - 25^ organische Substanz) . / 2,1 -... Mineral-
boden fSandiger Ton).
Prof. (2^ . 10 m tiefer. - - 0,3: Lehm und Sand, / 0,.3~ 0,6: Braiinqr Torf. /
0,6 - 1,0: Schwarzer Srnripftorf. / 1,0 - 1,3: Torf mit Kallrbuff und Schnecken^
schalen. / 1,3 - 1.4: Srhwarser Torf. / 1,4 - 1,8: Torf mit Kalktuff. / 1,8 -

2,1: Past reiner Kalktuff (wenig Torf). / 2,1 ^ 2,3: Schwarzer stark humoser
Ton. / 2,3: Mineralboden.
Prof. {Z) . 10 m tiefer. - - 0,6: Brauner Torf. / 0,6 - 1,3: Schwarzer Sumpf-
torfC / 1,3- 2,0: Torf mit feinen Kalktuffbrockchen und Schneckenschalen. /
2,0 - 3,2: Schwach humoser Kalktuff. / 3,2 - 3,4: Stark humoser Ton. / 3,4: Mi-
neralboden.
ProjTjfi) , 10 m tiefer. - - 0,4: Brauner Torf. / 0,4 - 1,6: Schwarzer Sumpf-
torf. / 1,6 - 2,9: Schwach hui:ioser Kalktuff. / 2,9 - 3,4: Schwarzer Torf mit
Kalktuffbrockchen. / 5,4 - 3,45: Sand. / 3,45 - 3,8: Stark humoser Ton. / 3,8:
liineralboden.
Prof. (5), 12 m tiefer; Ubergang ins Plachmoor. - - 1,2: Brauner Torf . / 1,2
- 1,6: Schwarzer Sumpftorf. / 1,6 - 1,9: Brauner faseriger Torf. / 1,9 - 2,0:
Ton und Sand. / 2,0 - 2,3: Schwarzer homogener Torf. / 2,3 - 2,4: Sand. / 2,4
- 2,7: Stark humoser Ton. / 2,7: Mineralboden.
Prof. (6 ), 6 m-hoher, zw. Prof. (5) und (4). - - 0,8: Fester Flachmoortorf./
0,8 - 2,6: Sumpftbrf; zw. 2,2 und 2,5 zwei Lagen Ton und Sand von 4 - 5 cm Mach-
tigkeit. / 2,6: Mineralboden,
Prof. (7l , 3 m-hoher, zw. Prof. (6) und (4). - - 0,4: Brauner Torf. / 0,4 -
2,3: Schwarzer Sumpftprf; bei 1,8 eine 3 cm machtige Lage Ton. / 2,3 - 2,4: San-
diger Ton. / 2,4 - 2,7: Schwarzer Torf mit Kalktuffbrockchen. 7 2,7 - 2,9: Wie
Prof. (4) 3,45 - 3,8, / 2,9: Mineralboden.

vom.oberen Rande, 5 m iiber Prof. (l). - - 0,26: Lehm und Sand.n0,25 - 0,7: Pester Plachmoortorf . / 0,7 - 1,9: Torf und Kalktuff. / 1,9 - 2
wie Prof. (4) 3,45 - 3,8. / 2,0: Mineralboden.
REIHE XXVI. Q. M.H. bei Bahnhof Rgidosk, zwischen Bahndamm und Chauss^e.
Prof, fl) . ditjht unterhalb des Bahndammes. - - 0,8: Sumpftorf. / 0,8: Mine-
ralboden, Sand, spater Ton.
Prof. (2^ . 5 m tiefer, am Durchtritt einer kleinen Quelle. - - 0,9: Sumpf-
torf. / 0,9: Mineralbqden.
Prof. (3) , 5 m tiefer. .- - 0,6': Peuchter brauner Torf mit Sand und Kalk. /
0,6 - 0,9: Schwarzer fetter Torf; bei 0,8 Holzreste und Sand. / 0,9 - 1 7: San-
diger Ton mit ca. 10^ VoDmxQ, schwarz gerarbt. / 1,7: Mineralboden. *

Prof. (4| . 5 m unterhjilb der Chauss^e. - Bur Mineralboden, kein Torf mehr.
Prof. f5)r- An einer Stelle erstreckt sich das Quellmoor tlber den Bahndamm hinaus
und die Quelle hat Mer einen halbkreisformigen Kessel von 20 m Radius ausgewa-
schien. Prof. (5) 5 m oberhalb des Bahndammes. - - 0,6: Peuchter sandip-er TOrf.
/ 0,6: Mineralboden.
REIHE XXVII. - Wie Reihe XXVI, aber 10 m seitwarts (ostlich) davon beginnend und
senkrecht dazu gerichtet, also parallel zur Talrichtung,
Prof, fl) . 10 m von Reihe XXVI, Mitte zw. Balrmdamm undChaussee. -0^-0 6: Brau-
ner feuchter Torf mit Sand. / 0,6 - 1,1: Schwarzer fester Flachmoortorf! / 1,1:
Mineralboden.
Prof. (2 ). auf derselben Hohe noch 10 m weiter ostlich, - - 1,6: Abwechselnd^
Lagen von feuchtem braunem und fest em schwarzem Torf. / 1,6: Mineralboden.
REIHE XXVIII. 0. M. im Seebecken bei Gorzno, Westseite.
Prof, fl l y 5 m vom oberen Rande. - - 1,0: Fester Flachmoortorf. / 1 - 1 3:
Feuchter schlammiger Torf. / 1,3: Mineralboden'. * »

'

Prof,_X2), 5m tiefer. - - 1,1: Torf. / 1,1 - 1,4: Wiesenkalk (oder schmie-
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riger Kalktuff?) mit einsolnen Torfbrocken (4/5 Kalk, 1/5 org. Substann) . / 1,4
- 1,5: Torf. / 1,5 - 1,7: Sehr feinkorni^er Kalktuff; kommt der Schicht 1,1

-'

1,4 sehr nahe, aber oline Torf. / 1,7: Hineralboden.
Prof. (5 ). 4 nr tiefer; am Raiid einer kleinen Kuppe. - - 1,3.: Torf. / 1,3-2,1:
Kalktuff; bei 1,9 eine hochstens 5 en machtige Lage Ton. / 2,1 - 2,2: Scbwarser
Torf mit Sar4. / 2,2: Mineralboden.
Prof. (4). 4. m tiefer. - - 1,0: Torf, bei 0,8 mit Holsresten. / 1,0 - 1,8:
Kalktuff. / 1,8: Mineralboden.
Prof. (5) , 5 m tiefer. - - 1,5: Bunkler Flachmoortorf , / 1,5 - 1,9: Torf mit
Kalktuffbrockchen. / 1,9 - 2,5: Kalktuff rnit einigen wenige cm machtigen Ton-
lagen, / 2,5: Mineralboden.
Prof, (e ). 5 m tiefer, Ubergang ins Plachmoor. - - 2,3; Torf. / 2,3 - 2,4;
Torf mit Kalktuff. / 2,4 - 3,1; Torf. / 3,1 - 3,2: Torf mit Schneckenschalen
(Swnpftorf). / 3,2: Mineralboden.
Prof. (7) , Mitte sw. Prof. (5) und (6). - - 2,1: Torf. / 2,1 - 2,5: Torf mit
Kalktuff, bei 2,4 Holzreste. / 2,5 - 3,1: Torf. / 3,1: Mineralboden.
Prof. (8) . Mitte sw. Prof. (1) und (2), - - 1,2: Torf. / 1,2 - 1,3: Sand. /
1,3 - 1,6: Torf mit Kalktuff, bei 1,6 Holzreste. / 1,6 - 1,7: Torf. / 1,7: Mine-
ralboden.
Projf. (9) . Mitte sw. Prof. (2) und Prof. (3). - - 1,2: Torf. / 1,2 - 1,5: Torf
jnit Kalktuff. / 1,5 - 1,8: Reiner Kalktuff. / 1,8: Mineralboden.

Ortliche Reihenfolge der Bohrprofile: 1, 8, 2, 9, 3, 4, 5, 7, 6.
Hoche des Oehanges: 5,5 m;. Lange der Boschung; 28 m.

Reihe XXIX. K. Q. M. im Seebecken bei Gorzno, Ostseite. Kleiner Erlenbestand an
einer Stelle.
Prof, fl ). 5 - 15 m von den verschiedenen Stellen des Kesselrandes. - - 0,8:
Torf mit l/o Ton und wenig Sand, Hols- und Carperaceen-Resten. / 0,8 - 1,7: Fes-
ter Flachmoortorf. / 1,7: Mineralboden, oben Ton mit Holzresten.
Prof. (

2')
, 3 m tiefer. - - 0,5: Feuchter Torfrnit v/enig Kalktuffbrockchen. /

0,5 - 1,6; Dunkler fester Torf. / 1,6: Mineralboden, oben Ton, dann feuchter
Sand.

Prof. ^5 ). 5 m tiefer. - - 0,5: Feuchter Torf. / 0,5 - 1,5 und dariiber: Mine-
ralboden.
Profi_j[4), 4 m tiefer. - - 0,4: Feuchter Torf. / 0,4: .Mineralboden.

REIHE XXX. Grosses K. Q. M. im Seebecken von Gorsno, Ostseite, eliemalc mit Erlen
be s tanden ( St-aT>ben z . T . no cli fr i sch )"

.

Prof. (1 ), 10 m vom Rand des Kessels. - - 0,4: Torf. / 0,4: Ton.
Prof. (2) , 6 m tiefer. - - 0,6; / 0,6: Wie vorher.
Profjfll, 6 m tiefer. - - 0,9: Torf mit wenig Ton urid Sand; bei 0,6 Holzres-
te. / 0,9: Ton.
Prof. f4) , 7 m tiefer. - - 0,4: Torf. / 0,4 und dariiber: Ton mit Sand (oben).
Prod!. (5 )^ 6 m tiefer, 6 m vom imteren Rand. - - 0,2: Torf. / 0,2 - 3,0 und
darUber:. Wie Prof. (4) 0,4 - 3,5; bei 1,8 Holzreste.

Das Gehange beginnt z\yischen Prof. (3) und (4) und ist, wie haufig bei Kes-
sel-Quellmoorkuppen, recht steil.
REIHE XXXI. G. M. ira Seebecken von Trepki. Der obere Tail sparlich mit Erlen
b«standen,
Prof. {l\ 3 m vom oberen Rande. - - 0,2: Lehmiger Sand. / 0,2 - 1,6: Torf,
braun. / 1,6; Mineralboden.
Prof. (^), 4 m tiefer. - 0-0,5: Brauner Torf. / 0,5 - 1,7: Schv/arzer Sumpf-
torf mit sehr kleine- Molluskehschalen. / 1,7 - 1,8: Torf rait sehr wenig Kalk-
tuff. / 1,8 - 2,2: Torf, schv/arz. / 2,2: Mineralboden.
Prof. (3). -4m tiefer. - - 0,4: Brauncr limoni thaitiger Torf. / 0,4 - 0,7:
Schwarzer Sumpftorf, wie Prof. (2) 0,5 - 1,7 (Ghem. Analyse: ca. l/3 Kalk!). /
1,1 - 1,6; Torf mit wenig Kalktuff. / 1,6: Mineralboden. .

Prof. (A),A^. tiefer. - - 0,3: Brnuner Torf, limonithaltig. / 0,3 - 1,3;
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Sumpftorf nit Molluskenschalen, / 1,3 - 1,4: Torf mit wenig Kalktiiff
. / 1,4 - 1,6

wie 3 - 1,3. / 1,6 - 1,8: Schwarser himoser toniger Sand./ 1,8: Mineralboden.

Prof/ (5^ . 6 m tiefer. - - 0,4: Brauner Torf. / 0,4 - 0,9: Siimpftorf
. / 0,9 -

1,2: Sand, / 1,2 - 2 und dariiber: Mineralboden (Ton). - Kontrollbohrungen zu bei-

den Seiten ergabon dasselbe. ^ .^ j..

Prof, (e) . 5 m tiefer. .- - 0,6: Flachmoortorf . / 0,6 - 1,2: Torf mit dunnen

Lagen von Torf mit Kalktuff. / 1,2: Mineralboden.

Prof. (7) . 7 m tiefer. - - 0,6: Dunkler riac>Tiiioortorf . / 0,6 - 1,3: Scmvarzer

Sumpftorf mit Molluskenschalen; bei 0,9 und 1,2 dlinne Lagen von Kalktuff-haltigem

Torf,./ 1,3 - 2,05: Fast reiner Kalktuff. / 2,05 - 2,8: Torf mit Lagen von Kalk-

tuffhaltigera Torf. / 2,8: Mineralboden.

Pro/. (8) 10 m tiefer. - - 1,6: Flacliraoortorf . / 1,6 - 2,4: Kalktuff mit Torf.

/ 2,4 - 2|8: Torf mit wenig Kalktuff. / 2,8 - 3,6: Duritler Flachmoortorf . / 3,6:

Mineralboden.
, „ n

Prof. (9) . 15 m tiefer; Ubergang ins Elachmoor. - - 3,6: Torf. / 3,6 - 4: Torf

mit wenig Kalktuff.

Im Flachmoor ergab eine Bohrung bis auf 4 m nur Torf.

Hohe des Gehanges: 8,5 m; davon bis Prof. (5) 4,5 m.

Lange der Boschung: 58 m.

EEIHE XXXII. K. Q, M. im Seebacken von Trepki.

Prof. (1) , 8 m vom oberen Rand. - - 1,5: Feuchter Torf. / 1,5 - 2,3: Wassea-

der. / 2,3 - . . . : Fester reiner Sand.

Prof/ (2) , 5 m weiter, am Abfall. - - 1,5: Feuchter Torf. / 1,5 - 2,0: Wasser-

/ 2,0:ader. / 2,0: Sand, wie vorhin.

Prof. (3) . 6 m tiefer, am unteren Rand des Abfalls; es folgen dann noch 6 m hori-

zontaler Sumpf. - - 1,2: Feuchter Torf; bei 1,1 Spuren von Kalktuff, / 1,2:

mneralboden.
^ ^

Prof. (4) . 3 m hQher, zw. Prof. (2) und Prof. (3). - - 1,0: Torf, bei 0,6 Holz-

reste. / 1,0: Mineralboden,

Das Gehange beginnt erst merklich bei Prof. (3). - Burcbnesser ca. §0 m.

REIHE XXXIII. K. Q. M. mit Erlenbestand im Seebecken von Trepki.

Prof. (1) . 5 m vom oberen Rand. - - 1,3: Torf, bei 0,4 Holzreste. / 1,3 - 2

und dariiber: Ton.

Prof. (2) , 5 m tiefer am Rande des Quelldurchbraches. - - 1,4: Torf; zw. 0,3

und,0,5 Holzreste. / 1,4: Sandiger Ton,

Prof. (5l . auf dem Hang, der 2 m abwarts von Prof. (2) beginnt. - - 0,2: Torf.

/ 0,2 - 0,25: Sand, darunter Holzreste. / 0,25 - 0,9: Wie - 0,2. / 0,9: Mine-

ralboden.
Prof. (4) . seitwjirts von der Richtung (1) - (3); auf der Hohe der Quelle. -

- 1,4: Torf. / 1,4: Mineralboden.

Hohe des Hanges: 2 m.

Kreis Ragnit.

In dem quelligen Waldmoor u-n den Kupferhammerteich bei Wischwill warden 8

Bohrungen an verschiedenen Stellen ausgeflihrt, die nur Torf von 0,6 - 1,55 m
Machtigkeit ergaben. Kalktuff wurde hier nie f^stgestellt.

Nachtrag zum geologischen Aufbau der Quellmcore.

Wie aus den Bohrungen ersichtlich ist, findet sich in den Typus C der Quell-
Moorku-DX)en, den Ke3sel-(Jaellmocren (vergl. 5, p. 324) meist gar kein Kalktuff. Wo

solcher'vorhanden ist, tritt er nur in geringfugigem Masse auf. Dieselbe Beobach-

tung wurde 1917 vom Verf . an samtlichen daraufhin untersuchten Kessel-Quellmoo-

ren des Kreises Berent Wpr. (auf dem Ommerschen Landriickon) gemacht. Uaheres
hiertiber wird veroffentlicht werden.
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Eine neue Art der Plechtengattung Xanthoria Arn.

Von JOHAm^ES HILLMAM CBerlin-Paniow)

.

Xanthoria (sect. Euixanthoria) prj.inosa nov. spec. - Thallus foliaceus, ple-
runque rosulas 2-3 cm latafifomans , aurantiacus, ambitu autem vitellinus, eso-
rediosus, levis, opacus, substrate adnatus, fere in tota superficie t e nu i -
ter albido-pruino sus , utrinque corticatus, lobatus; lobis paul-
lo angiisti-oribus quam in Xanthoria parietina (L.) ITh. Fr. , convexi-usculis, fere
contiguis vel hinc inde imbricatis, incisis vel parce ramosis et ad apicem paul-
lum crenulatis; subtus albidus, rhizinis dispersis. Apothecia sessilia, 0,5-2
mm lata; diescis thallo fere concoloribus (id est aurantiacis vel flavis), pri-
mun concavis dein planis, leviter albo-prainosis; marginibus integris, initio
craseis et paullum incurvatis, demum tenuibus, recedentibus.
Paraphyses 2-4 mik, crassae, capitatae, (capitibus 6-8 mikr. crassis) . Sdo-
rae octonae, decolores, polari-diblastae, 12,5 - 14,5 mikr. longac, 6-7 mikr.
latae. lycnides ignota.

Inventa est supra cortices arborum ad Promontorium B6nae Spei. Planta origi-
nalis in Maseo Botanico Berolinensi ex herb. LAUHER (leg. Drbge nr. 9234).

Die neue Art gehort in die Nahe der Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. - Sie
worde von LAUEER im Herbar auch als X. parietina bezeichnet, ist aber von dieser
durch die Bereifung. des Lagers und der Friickte, sowie durch die etv/as dickeren,
schv/ach gewolbten mid an den Enden hellgelb gefarbten Lappen wesentlich verschie-
o-en; auch die Sporen sind durchschnittlich etv/as kleiner. Alle Teile der Xantho-
ria prainosa farben sich mit Kalilauge violettrot.
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