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Die Quellmoore des Kreises Berent in Wpro

Von Ho STEPFEN (Allenstein)

,

Im Anschluss an die vorwiegend floristische iind formationsbiologische Erfor-
schung der Qaellmoore des Preussischen Landriickens warden im Sonnner 1917 auch
die im Kreise Berent (auf dem Poinmerschen Landriicken) liegenden Moorbildungen die-

ser Art vom V^rfasser im Auftrag des Preussischen Botanischen Yereins untersucht.

Den Anlass hierzu ^ab eine Arbeit von Po KALKREUTH (l) , die einige Angaben iiber

diesen Gegenstand enthalt.
Die betreffenden .Quellmoore liegen wie gewohnlich in Gruppen zusammen. Eine

solche, in dem Becken des lienfelder Sees gelegen, enthalt moistens Gehangemoore

,

eine zweite im Fietze-Tal zwischen Gladau und Nieder-Schridlau enthalt besonders

viele Kessel-Quellmoore, die auch sonst im Kreise Berent verhaltnismassig hSufi-

ger als auf dem Preussischen Landriicken beobachtet warden, Zwei weitere Gruppen

liegen im Ferse-Tal, die eine (dritte) bei Schloss Kischau und die andere (vier-

te) bei Pogutken. Die dritte Gruppe enthalt nur Quellmoorkupoen, die z.T, mitten

im Flachmoor liegen, die vierte Bildungen verschiedener Art. QuellmoorhSjige war-

den nur je einmal am Linfelder See und im Fietze-Tal gegeniiber Gr.-Lipschin be-

obachtet, der Typos des Quellmoorsumpfes gar nicht. Alle untersuchten Moore sind

mehr oder weniger von der Kultur beeinflusst und haben daher nicht annahemd den

wissenschaftlichen Wert wie die des Preussischen Landriickens, insbesondere die

ganz unberiihrten der Rominter Heide.

Die Methode der Untersuchung und Bearbeitung ist die gleiche, wie sie in der

Abhandlung des Verfassers liber die Quellmoore des Preussischen Landriickens (2)

sum Ausdruck gebracht worden ist. llierauf wird auch beziiglich des Gebrauches der

Fachausdriicke, der Verbreitungsindices, der einschlagigen Literatur u.SoW. ver-

wiesen.

I. GEOLOGISCHER AUFBAU.

Beziifflich des geologischen Aufbaus der Qaellmoore kommen Abweichungen wesent-

licher Art von den friiher untersuchten nicht vor. Als bemerkenswert verdient nur

das besonders haufige Auftreten der sog. Kessel-Quellmoore (3) hervorgehoben zu

we^en Siese BilduSgen entstehen dadurch, dass die Quelle im Laufe der Zeit aus

der Boschung einen mehr oder weniger tiefen Kessel auswascht, auf dessen Grand

das Quellmoor liegt, das demnach fast von drei Seiten von steilen Boschungen um-

^eben ist Auf dem Preussischen Landriicken treten solche Quellmoore nicht zu hau-

fig aaf ind es war hier schon festgestellt worden, dass sie gar keinen oder nur "

wenipi K^lktuff abe:elagert batten. Diese Beobachtung wurde an samtlichen Kessel-

Quellmooren des K?eises Berent bestatigt. Wie eine Reihe von Bohrongen ergab, la-

gert^ter einer mehr oder weniger miichtigen Torfschicht eine oft erhebliche

ichicS? von Sand, Grand oder sandigem Ton (vergl. das folgende Bohrregxster)

.

Zur chemisch^n Untersuchung mitgenomiene Proben ergaben das Vorhandensem von

- 7^Kalk Der im Quellwasser enthaltene Gehalt an diesem Mineral durfte sich

- wie ea KEILHAGK fiir Gehangemoore des Baltischen Hohenriickens in Hinterpommem

unl Westpreussen (4) festgestellt hat - in den Flachmooren des benachbarten Tales

als Wiesenkalk absetzen.

-^^^ ^ Qiiflnmoorhanr am Lienfelder See, Westufer des ITordost-Zipfels,S (iwo i vom o^ren Rand. - 1,75: Flachmoortorf , bei 1,5 ilolzreste. / 1,75

- (2 0): Mineralischer Untergrond (Sand).
„ ^ ^ -

-o ^ /',^

Prof! (21 10 m tiefer: - 2,2: Flachmoortorf. / 2,2: Sand, wie Prof. (l).
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Prof. (5) .- 10 m tiefer. - - 2,2: Flachmoortorf ; bei 1,25 HolzrestOo / 2,2 -

3: Torf mit Kalktuffbrockchen , ohne scharfe Grenze in die folgende Schicht iiber-

gehend, / 3 - 4 und daiiiberi Seekreide. Chem, Analyse: 93^ CaCOj, 6% or^anische '

Reste.
Prof. (1) liegt 1,5 in, Prof. (3) hochstens ^^Smuber dem Seespiegel. Die

Kalkbildung diirfte also uberwiegend limnischer Hatiir sein.

REIHB II. K0^sel-Q^ellmoor am Lienfelder See; in der Nahe von Reihe I.

Prof, (l) , - Mittelpunkt des Kessels, ca. 15 m vom Rande. - - 0,4: Feuchter
schwarzer Torf . / 0,4 - 0,7: Kalktuff, hartbrockelig und feucht. / 0,7 - 1,0:
Torf. / 1,0: Grober Sand.
Prof. (2) . -5m tiefer (nach dem See zu) . - - 2,4: Feuchter schwarzer Torf. /
2,4: Grober Sand.

REIH2 III. Kesselquellmoor bei Gir. I^ippsclain, an der W-Seite des Fietze-Tales,
Prof, (l) * - 2wischen dem Gipfel der Kuppe und dem mineral ischen Rand; -iiber dem
Gipfel. - - 1,7: Feuchter schwarzer Torf, / 1,7 - 2,1: Ton- und sandJialtiger
Torf. / 2,1 - 2,2: Sandiger Ton, / 2,2 - 2,5: Quellwasserhorizont. / 2,5: Ton.
Prof. f2) . - Giprel der Kuppe, 10 m von Prof. (l). - - 1,5: Schwarse^, feuch-
ter Torf, / 1,5 - 1,7: Grober Sand. / 1,7 - 3,0 und dariiber: Sandiger Ton; bei

1,5 Holzreste.
Prof. (3) . - 10 m tiefer, - - 1,9: Schwarzer, fester Flachmoortorf , bei 1,0
ilolzreste. / 1,9 - 2,7: Grobbrockel iger Kalktuff mit wenigen achwachen Torf- und
Tonlagen. / 2,7 - 3: Sch¥rarzer, schmieriger Ton.
Prof. (4) . - 10 m tiefer. - - 1,3: Schwarzer fester Torf; bei 1,0 Holzreste* /
1,3-2 ^ind daniber: Grobsandiger Ton mit kleinen Steinchen.
Prof,. (5) , - Auf der Hohe von Prof, (3), 15 m seitlich. - - 0,7: Schwarzer,
foster Torf. / 0,7 - 3 und daruber: Sandiger Ton mit kleinen Steinchen.

Hohe des Hanges 4 - 5 m; Lange 55 m. Das Quellmoor geht in das Flachmoor des
Fietse-Tals iiber, wie alle folgenden.

REIKE IV- Grosses Kessel-Quellraoor im Fietze-Tal, gegeniiber Gr. Lipschin, Ost-
Seite.
Prof. (1) . - 10 m vom oberen Rand. - - 0,7: Feuchter Torf mit Sand und Kies. /
0,7 - 0,9: Sand und Kies. / 0,9 - 1,0: Schwarzer, feuchter Torf* / 1,0 - 2 und
daruber: Sand und Grand.
Prof. (2) . 20 m tiefer, - 0-1,9: Schwarzer, feuchter Torf, / 1,9: Grand mit
Sand.
Prof. (5) . 12i m tiefer, 1 m unter Beginn des Ranges, - - 0,4: Torf, / 0,4: Gro-
ber Sand.

REIHE V, 40 m von Teihe IV,

Prof. (1) . auf halber Hohe des Hanges. - - 0,8: Torf. / 0,8: Grober Sand.

REIHE VI., 30 m von Reihe V, 70 m von Reihe IV, mit dieser parallel.
Prof. (1) . Hohe von Prof, (l) der Reihe V. - - 0,9: Torf, / 0,9: Grober Sand.
^rof. (2) . iiber Prof, (l), schwach ausgebildeter Gipfel einer Kupne. - - 1,4:
Schwarzer fester Torf. / 1,4: Grober Sand.

Die Reihen IV, - VI. liegen auf e i n e m Quellmoorhang, der bis 45 m lang
und 5 - 6 m hoch ist.

II. FORMATIONSBIOLOGIE.

Beim Studium der Format ionen handelte es sich in erster Linie urn die Feststel-
lung, in wie welt die fiir den Preussischen LandrUcken in^rfahrung gebrachten oko-

logischen Eigentiimlichkeiten der Quellmoore, namentlich die Abweichungen von, der
gewohnlichen Moorvegetation, in dem untersuchteh Gebiet Geltung haben
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Es warden daher nach Moglichkeit vergleichende Messungen der Bodentemperatur
ausgeflihrt, die dieselben Resultate lieferten wie auf dem Preussischen Landnick-
en. Die Quellmoore hatten in jedem Falle eine niedrigere Temperatur als benach-
barte Flachmoore, und diese Differenz war -am so grosser, je starker der Boden
von Quellwasser durchtrankt war.

Art und Lage des Quellmoors. I.. 11,

1. Gehange^oor am Lienfelder See 12,5 17,5
2. Wie 1, feuchte Stelle 10,5
3. Kessel-Qaellmoor im Fietze-Tal bei Schridlau 11,5
4. Kessel-Quellmoor im Fietze-Tal bei Gr Lipschin 16,5
5. Quellmoor-Ku-ope gegeniiber Gr. Lipschin 10,0
6. Quellmoor-Hang wie 5, besonders trockene Stelle 14,0 19,0
7. Quellmoor-Hang wie 5, besonders feuchte Stelle 12,0
8. Qu©llmoor-KupT3e im Fietze-Tal bei Gladau 16,0
9. Gehange-Moor, ebenda 15,0

10. Quellmoor-Kuppe im Ferse-Tal b. Schloss Kischau 16,0 \ 19
11. Wie 10, aber stark entwassert 18,5 J
12. Gehange-Moor im Ferse-Tal b. Pogatken 13,0 18,5
13. Wie 12, trockene Stelle 16,0

^

Spalte I: Quellmoor; II. : benachbartes Flachmoor. - Die Tempera-

tniren sind in Celsius-Graden angegeben.

Leider konnten die Untersuchungen nur im Juli ausgefiiiirt werden, sodass ftir

Priihjahr und Herbst keine Temperatur-Messungen bzw. phSjiologischen Beobachtungen

vorliegen. Ober die Vegetationsdauer der Quellmoore konnte daher nichts neues in

Erfahrung gebracht werden; doch ist nicht zu erwarten, dass die Verhaltnisse im

Gebiet erheblich anders liegen als auf dem Preussischen LandrtLcken. - Von nordi-

schen Arten, deren Vorkommen auf Quellmooren vom Verfasser mit dieser Frage in

2usaramenhang gebracht worden ist, konnte auch nur Saxifraga ffiroulua (im Fietze-

Tal gegeniiber Gr, Lipschin mehrfach und im Ferse-Tal bei Pogutken) festgestellt

werden,
Im iibrigen tritt der Unterschicd in der Vegetation zwischen den Quellmooren

und den typischen Flachmooren des Gebietes nicht so scharf hervor wie auf dem

Preussischen LandrtLcken. Es ist das eine Folge der weit fortgeschrittenen land-

wirtschaftlichen Kultur des Gebietes.
Der plotzliche Wechsel der Bestandstypen innerhalb der Format ionen, der na-

mentlich fiir die ostpreussischen Quellmoore scharf zum Ausdruck kommt, wird im

Kreise Berent selten so augenfallig. Infolge der fast iiberall dorchgeflihrten An-

lage von Entwasserungsgraben wird die Wasserbewegang in den Quellmooren in gere-

gelte Bahnen gelenkt, die Gelegenheit zu Kalktuff-Ablagerungen verringert und die

Verlegong von Quellpunkten, die sonst bisweilen infolge von Verstopfungen eintritt

verhindert. Infolge dessen ist das Quellmoor geologisch als abgestorben zu. be -

trachten (5) und muss einem gewohnlichen Flaclimoor immer ahnlicher werden; und

"^^rm gar noch Diiiigung und Ansamung von Kulturgrasem dazutritt, hort jedos forma-

tionsbiologische Interesse auf. Besonders griindlich war man stellenweise bei

Schloss Kischau im Ferse-Tal vorgegangen. Hier war eine ungef^lir 150 m im Durchmes-

ser grosse Quellmoorkappe durch zwei Systeme von Graben, konzentrische und rc^dia-

le, durchzogen; die Flora stimmte ganz mit der des umgebenden Flachmoors uberem.

Ein anderes ganz auf Diluvium liegendes war fast bis auf den Grund auf^egraben,

wodurch die urspriingliche Vegetation zum grossen Teil vemichtet worden war. Ss^

hatte sich darauf eine den Quellmooren sonot recht froMartige Pflanzengesellscnaxt

®i^'gefunden, wie die folgende Artenliste seigt:



232. Steffen, (Jaellmoore do Kr« Berent.

EquisetUM palustre Z4:, Carex acutiformis Z2, malar is arimdinaoea , BesGhQ.m-^.
psia caespitosa, Festuoa elatior, Briza media, Urtioa dioioa, Rumex crispus, Po-
lygomm Bistorta, Lychnis Flos-^ououli, Dianthus superbua, Ceras-
tiun triuiale. Lathyrus pratens is, Vioia Craooa, Ulmaria palustris, Geum rivals,
Heraoleim sibiricim, Pimpinella magna, Spilobiwn parviflorum, P o-lemonium coeruleum, Galium palustre, Valeriana offioinalis, oa-
b i o a a columbaria, Centaurea Jacea, Crepis paludoaa, Cirsiim ole-
racewn, Cirsiwn palustre, Cl-irysanthemum Lecanthemum,

Die urspriingliche Vegetation scheint also ein Equisetetiom palustris gewesen

Eine Folge der Entwasserung diirfte auch das seltene Auftreten der "Fornationder Quellpumkte" auf den Qaellmooren des Kreises Eerent sein. Sie ist hier auchnicht 50 typisch ausgebildet wie auf dem Preussischen Laridracken. Fiinf Einzelbe-obachtungen er^-aben die folgende Artenliste:
Aorocladiim cuapidatuM VI, Squiaetum palustre V 2, Lernia minor VI, Carexroatratava Glyceria plicata V 2, Rumex Acetosa V 4, Z3^ 5. Col tha palustris

litk fllrlV^fl'T^'^'
^^* ^"''^''" angustifolia VI, Galium palustre VI, dr-

ill. DIE PFLAI^'ZEITGESELLSCIUFTEIT.

4-«.
!'^ "^ erwarten war, kehren die ftlr den Preussischen Lmidrucken aufgestell-ten Assoziationen im Kreise Berent sum Teil wieder. Dass ee lange nicht allecmd, liegt an dem beschrankten Umfang des Gebiete^md der geriLeren Za^l der

Z2"TTl f'l^^T^'
So fallen im Kreise Berent alle ^ifche^oorartx^en^la-nzenvereme fort, aber auch einige der flachmoorartigen fehlen, so das M?i^a^i™ ^^^^f

-^tae das Phra^itetum comrminis und die aestrauchfomatione^^r-lanmoor wurde nur m den Anfangsstadien der En^/ickelung anretrof^n Die ein^i-ge neu hinmitrefcende Association, das Scirpetum silvatifi isslt .^^h rlLl^Z
in die FoxTnationan des Preussischen La^driickens eiS^n! solfssIS Te a'^Z
^^ :^hS^:ir '^^ ^^^--^-^^^-^^^ten schon von'vorn^^fL^ eiLl^l

« V, ^l Jie schwingflachmoor-artigen Fomationen konnten - abgesehen von der

::ri:n!tr:^::: srrst^"^
'^'''^' - ^- -^ ^^^o^iTuoZ rsiz^eut

.. 1- D^? ^Tpneto-Caricetum
. Die hierher gehorigen Bestande treten verhaltnis-

rend uM Leitart. dagegen Bind Ca:nptotZfZ nite^l^'^Z^7±
'™*'" ^^f

'^'

Verhaitnissen des Preussischen La^lrttckens be^.^ereinstlZ'° ™^"/.°" ^'^

eibt die folgendo Artenliste, die sich auf ini„^?beota^hr^'"
mit diesem er-

palustre V 2, Z 3 - 5, Mniim Selioeri VS IL /T "'' ^ ^ - 3. Aulaoomnim

datum V 4, Harplditm verntooeum V S, Harp. UTtfruvp V',
^'"•°°-^"<'«"« '^^'-

niters V 2, Z 3 - 5, Thuiditm delicatulw^ VI fffll^^ ' ^ ^' '^'^•P«'*''«<'"^

?ri- 4irx^.^; ^-."Sii:jof'./rt??-"™- --'"-'
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folium hybridim VI, Saxifraga Hiroulus 7 2, Parnassia palua-
tria V 3, Linwn catharticum V 2 - 2, EpilohUm palustre V 2 - 3, E» parviflonm
V 2, Berula angustifolia VI, Angelica silvestria V 2, Anthriscua ailueatria VI,
Lysimachia nwmularia VI, Menyanthea trifoliata VI, Myoaotia paluatria V 3, Rhi-
nanthua major VI, Pedicular ia paluatria V 2, Galium valuetre V 3, G, uliginoaum
V 2 - 3, Succiaa pratenaia VI, Valeriana dioica V 3, 2 3-5, Ciraiwn oleraoeum
V 3 - 4, C. paluatre V 3, Orepia paludoaa V 3, Tuaailago Farfara VI, Leontodon
haatilis V 2,

Die sweite zimi Schwingflachraoor-Typus gehorige Association ist:

2. Das EquisetetTun palustris . - Es tritt wie auf dem Preussischen Landriicken

an recht feuchten Stellen auf, wu.rde aber (auch verhaltnismassig) seltener "beob-

achtot als dort, nur 4-mal. Infolge des raeist sehr dichten Bestandes der dominie-
renden Art ist die Begleitflora keine sehr artenreiche:

Marchantia polymorpha (l), Acrocladium ouapidatum (2) Z 3 - 5, Camptothecium

nitens (l), Bryum paeudotriquetrim (l), Cratoneuron d e o i p i -

e n s (1, Li.enfelder See;, Equiaetum, paluatre (4), E, Heleooharia (l), Aapidiun

Thelypteris (l), Eriophorum latifolium (l), Scirpua ailvaticua (2), Carex roa-

trata (l), C, acutiformia (2), Deachampaia caeapitosa (l), Poa trivialia (l),

Phragmitea cowmunia (2), Glyceria plicata (l), Holcua lanatua (l), Featuca gigan-

tea (l), Epipactia paluatria (l), Rumex Acetoaa (2), li, aquaticua (2), Ranzinculus

aoer (l), R, repena fa, hirauta (l), Caltha paluatria (2), Cardamine artiara (2),

Geum rival e (l), Ulmaria paluatria Much, (2), Parnaaaia paluatria (l), Linum oa-

thartioum (l), Epilobium palustre (s), J?, parviflorum (2), E, roaeum (l), Peuce-

danum palustre (l), Lysimachia vulgaria (l), Myoaotia paluatria (3), Pedicularia

paluatria (l), Galium palustre (3), G, uliginoaum (l), Valeriana dioica (l) , V,

aambuoifolia (l), Ciraiwn oleraceum (l), 0, paluatre (l), Orepia pa--

ludoaa (2), Senecio paluater (l), Eupatorium Cannabimm (l), Carex acuta (l).

In der Reihe der standmoorartigen Pflansenvereine wurde ein Bestandstypus be-

obachtet, der auf dem Preussischen Landriicken nur ein mal andeutungsweis© (bei

Zdroje, Kr. Strasburg) beraerkt und daher nicht besonders behcndelt wurde:

3. Das Scirpetum silvatici , - Es findet sich immer an den feuchtetsten Stel-

len des Standnoors, v/o besonders viele CJuellwasseradern den Torf durchziehen. Das

geht aus dem vielfach ilberrieselten Boden und dem haufigen Auftreten von Cirsium
oleraceum hervor, das solche Stellen mit vorliebe besiedelt. FUnf Einzelbestande

(neist aus dem Ferse-Tal bei Pogatken) vereinigen sich su der folgenden Assozia-

tionj

Marchantia polymorpha (l), Acrocladium ouapidatum (l), Brachythecium rutabu-
^"W (l), Equiaetum paluatre (2), Carex acutiformia (l) Z 4 - 5, Scirpua ailvati-
cua (5) Z 5, S, compreaaua (l), Holcua lanatua (l), Juncua lamprocarpua (l), Ru-
mex Acetoaa Cl), Polygonum Biatorta (2), Lychnis Flos-ouculi (l), Caltha palua-
tria (1)^ Ranunculus acer (4), Geum rivale (4), Geranium paluatre (l), Linum ca-

tharticum (2), jingelica ailveatria (s), Lysimachia mamularin. (3), Myoaotia pa-
luatria (1), Rhinanthua major (l), Scutellaria galericulata (l), Mentha arvenaia
U), Brunella vulgaris (l), Galium uliginoaum (3), G. palustre (l), Ciraiwn ole-
raceum (5), C, paluatre (l), Orepia paludoaa (2).
Bei weitem ain haufigsten unter alien beobachteten Bestandstypen tritt

4, Daa Magno-Caricetum auf. Sicher ist hierauf der verhaltnismassig stark© Ent-

wasserungsgrad der Quellmoore des Kreises Berent von Einfluss gewesen; denn durch
4en Wasservelust werden die violen Schwingmoor© in Standmoore ubergehen. Han konn-
te die iiberwaltigende Mehrzahl der Bestande als Cariceta acutiforrais bezeichnen,
da di«s« Segge in 19 von den 20 beobachteten Fallen dominierend auftritt. Wenn die

^olgende Artenliste auch eine verhaltnismassig grosse Zahl von Grasem aufv/eist,

so treton diese doch im Vegetationsbilde sehr zuriick, da sie gewohnlich nur in

Seringer Zahl (Z2 - Z3) vorhanden sind.

Marchantia polymorpha VI, dimaciwn dendroides V 2, Hylocomium aquarroaum V
^' -ff". aplendens VI, Acrocladium ouapidatum (l), Thuidium delicatulum (l), Aula-
^o^nnium palustre (l), Mnium undulatum (l), Equiaetum paluatre 7 4, E. Heleocha-
^'« ^ 1, Aapidium Thelypteris 7 1, Triglochin paluatria VI, Scirpus aompreasus
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VI, ^c. silvaticus VI, Eriophorum latifolium 7 1, Oarex aautiformis V 6,
paaniculata V 3, C. Goodenoughii V 2, C, rostrata V 2, C, flava VI, C, par
VI, CynoQurus cristatus VI, Ihragmites commmia VI, Holcua lanatua V^2, Anto^
xanrnuM odoratim VI, Agrostris vulgaris VI, Poa pratensia .V 1, Brisa media VI,
FestuGa elatior V 2, F, rubra VI, Veaohampaia caeapitoaa VI, Molinia ooerulea'
VI, Juncus lamprooarpua V 2, J, glaucua VI, J, effuaua VI, Lusula multiflora
V Z, Orahia latifoliua VI, Epipactis palustria VI, Sal ix nigricans VI, S^ oi-
nerea VI, Polygonum Bis tor ta VI, Humex Acetosa V 2, Lychnia Floa-cuculi V 3,Dianthus auperiua VI, Sagina prooumbena VI, 2, nodoaa V 1, Ce-
rastium triviale V 2, Rammculua acer V 4, R. repena VI, Caltha paluatria V 2,Thaliotrum angustifolium VI, Qardamine pratenaia V 1,
Parnaaaia paluatria VI, Ulmar ia paluatria Mnch. V 4, Alchemilla vulgaris VI,
Potentilla ailvestria V 2, Lathyrus pratenaia V 2, Medicago lupulina VI, Vicia
anguaiifolia VI, V, sepium VI, Lotus uliginosua V 3, Tri/olium repena VI, Tr.
pratenae VI, Geranium pratenae VI, G, palustre V 2, Linum oathartioum V 3, Po-
lygala oomosa V 1, Viola palustris VI, V, e p i p a i 1 a VI, Epilobiwn pa-
lustre VI, E, hirautwn VI, E. parvi/lorum VI, Angelica ailvestria V 4, Hera-
oleun aibiricum V 2, Selimm carvifolia VI, Pimp ine11a Saxifraga VI, Berula an-
gustifolia VI, Lysimaohia vulgaria VI, L. nunmularia V 2, Menyanthes trifolia-
ta VI, Myosotis palustria V 2, Mentha arvensis VI, Brunella vulgaris V 3, Eu-
phrasia stricta VI, E, Rostkoioiana VI, Pedicularis palustris VI, Rhinanthua
major VI, Veronica Chamaedrys VI, 7. Becoabunga VI, Plantago media VI, PI,
lanceolata VI, Galium palustre VI, G. uliginosum V 2, Valeriana dioica V 2, V,aambuai/olia VI, CojTipanula patula V 1, C. glomerata VI, Cirsiwn pa^
lustre V 3, C. oleraoeum V 4, Z 2 - 4, Eupatoriwn cannabinwn VI, Achillea mille-
folium VI, Bellia perennia VI, Crepia paludoaa V 3 et fa. brachyotus Celak. VI,

r* i^/^ K^J { °J ^ "" ^ ^' Leontodon haatilia V 3, Tuasilago Farfara VI,
5. Die HochstaudenfluT. - Diese Assoziation ist auf trockenfmi, aber auch auf

recht feuchtem Boden vertreten. Im ersten Falle treten besonders die grossen Umbel-
liforsn, im sweiten hohe Ampfer-Arten in den Vordergrund, ohne dass sonst wesertli-
cho UnterBChiede zu konstatieren waren. Fast imer tritt Ciraiwn oleraoeum auf
bisweilen in grosser Monge, seltener dominierend. Eine durchweg oder auch nur inomen wesentlichen Tail der beobachteten Falle dominierende Art ffibt es nicht 7
Einsel-Boobachtungen ergaben die folgende Artenliste-

Equiae turn palustre V 3, Carex acutiformis V 3, C. rostrata VI, C. hirta VI,C pannioulata VI, Phragmitea comnunis V 2, Poa trivialis V 2, Phleuk pratenae

tior vi'^ri'Z"'^
VI m^^aria arundiru.cea, V 1, Featuca gig'antea V ^XZa-

cua alTi'l TV^V'^y^ ^""'^^ ^^^'^ ^-^' neschcMpsia caespitosa V 1, J u r^

tiU^iniifxrK ^ ?. / • ^f^"'^^ ^^' ^' effusus V 2. J. lamprocarpus VI, Ur-

V.^rfli J ' "" ''^''^''^'' ^^' ^^^ alutinosa VI ('kn£l^x^)^'^PoiygommBis-

To^iV3 I>"i Tnfl ""'' ""' "'""'^'^"" ^^' ^- obtusifoliusV 2, fycZis Flos-cuouli 7 3, Dianthus s u d e r b us V 7 Melandryum rubrum V 1, Ceraa-

^nrysantnemum Leucanthermn 7 1, Oircium palustre V 2, C, oleracewn V5 Z 'T 5<pntaurea Jacea VI, Seneoio paluster 7 1, Crepis palu^osl^TTeontodon L^ia
^

Fur die Graser gilt von dieser Assoziation dasselbe wie von der vori^-en. Nur ein
emziges mal wurde auf Quellmoor ein Bestand beobachtet, in dem die Graserder Zahl nach in den Vordergrund traten. Dieser Be-
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stand wurde za dem fiir den Preussischen Landriicken auf^estellten Graminetum ml'z-

tum gehoren. Es michsen hier folgende Arten:
Triglochin paliistris, Carex roatrata, C, lepidocarpa, C, Goodenoughii, Foa

irivialis, Holcus lanatus, Molinia ooerulea, Anthoxanthum odoratum, Briza niedia,

Agrostis vulgaris. A, alba, Desohampsia oaespitosa, Festuca rubra, F, elatior,

J u n o u s a 1 p i n u 8, J, lamprooarpus. Polygonum Bistorta, Lychnis Floa-au-

ouli, Sagina nodosa, Caltha paluatris, Parnassia palustris, Geum rival e, Poten-

tilla silvestris, Banunculus aoer, Trifoliwn pratense, Tr» repena, Medioago lupu-

lina, Epilohiwn parviflorwn, Linum cathartioum, Heraoleim sibiriown, Pimpinella

Saxifraga, Myosotis palustris, Brunella vulgaris, Euphrasia Eostkowiana, Plantd-

go lanoeolata, Knautia arvensis. Campanula glomerata, Cirsium oleraceum, C* pa-

lustre, Leontodon hastilis,
Bewaldete Quellmoore kommen in typischer Ausbildung im G-ebiet nicht vor. Ifar

einmal (am Lienfelder See) wurde eine "beginnende Quellmo or-

b i 1 d u n g mit einem Schwarzerlenbestand beobachtet. Die

Begleitflora setzte sich aus folgenden Arten zuscmimen;

Aspidium Thelypteris, Athyrium Filix-femina, Equisetum palustre, Carex acuta,

C. hirta, C, remota, C, oanesoens, Glyceria nemoralis, Festuca

gigantea, Desohampsia oaespitosa, Poa trivialis, Junous glauous, Eumex aquaticus,

R. sanguineus, Urtica dioica, Melandrywn rubrum, Cardamine amara^ Chrysospleniwn

alternifolium, Ulmaria palustris, GeraniuM Robert ianun, Epilobium parviflorum, E,

palustre, E, roseuM, Lysimachia vulgaris, Myosotis palustris, Staohys silvatica,

Scrophularia a 1 a t a , Valeriana sambucifolia,
Eupatorium Cannabinum, Cirsium palustre.

Was die rein florictische Stellung des Gebietes anbetrifft, so ist diese be-

reits von P. KAIKREQTH (l) dargelegt v/orden.
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Beitrage zar Kenntnis der Le itbundelanatomie.

Von FRITZ JUSRGEN MEYER (Braunschweig).

I. tlBER DAS V0RK01.CEi[EIT VOU TBACIIEEITSirEAITG-TERBIIIDUIJGM.

Die ersten exakten Untersuchungen tlber Verbindungeii swischen den Tracheen-

strangen eines und desselben Leitbiindels warden von GEREESHEIM (l) und RIPFEL (2)

an einigen Dikotylenblattern angestellt. Beim weiteren Studium der betreffenden

Verhaltnisse an den vegetativen Organen von Viola tricolor var. arvensis fand

ich, dass die von &ERRESHEIM und RIPPEL zur Beschreibung ihrer Untersuchungs-Er-

gebnisse neu aufgestellte Homenclatur einer Revision bediirfe. Die von mir (3)

veroffentlichte neue Fassung der Fomenclatur geniigt alien Anspriichen, da sie al-

le denkbaren Moglichkeiten lunfasst. Im iibrigen ist inzwischen das Vorkoraraen al-

ler Palle, die in meiner ITomenclatur Beriicksichtie"ing finden, nachgewiesen,,

A. Die Nomenclatur.

Zum bequeneren Verstandnis der folgenden Mitteilur^en gebe ich die Definiti-

onen derjeni^en Begriffe, welche hier beniitzt werden, noch einmal koiz wieder:

Innerhalb des Tracheenteils eines Leitbiindels sind die Tracheen zu emem oaer
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