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Uber die Principien in der Unterscheidung von Vegetations

formationen, erlautert an der centraleuropaischen Flora.
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Die Vertiefung der heutigen Floristik erfordert nicht niir em ver-

scharftes Studium der im Rahmen einer bestimmten Flora auftretenden

Glieder des natilrlichen Pflanzensyslems, nicht nur die Hinzufttgung von

deren biologischer Morphologie, sondern auch die plnnmaBige Entwiekelung

von »phytogeographischen Diagnoses der Einzelarten 1
), welche sich selbst

zur biologischen Pflanzengeographie des betreffenden Gebietes vereinigen.

Zu diesem Zwecke erscheint eine methodische Darstellung der Vegetations-

formationen desselben unerlasslich; dieselbe bietet allein die MOglichkeil,

die Standortsverhaltnisse unter allgemein wissenschaftlichen Gesichls-

punkten zu behandeln, ebenso die Haufigkeit und Geselligkeitsanschlusse

der Arten; sie giebt ferner eine passende Methode zum Auseinanderhalten
• *

derjenigen Arealgrenzen, welche in Form einer ziemlich geschlossenen

Linie das Gebiet durchkreuzen, und derjenigen, welche nur in sporadischen

Standorten einige Grenzstationen darbieten konnen, weil ihr Auftreten an

gewisse Formationen von geringerer Ausdehnung gebunden ist. Endlich

ist die planmiiBige Bearbeitung der speciellen Vegetationsformationen em

nolwendiges Erfordernis ftlr den Anschluss der Floristik an die allgemeine

Pflanzengeographie, da diese ftlr die primaren Vegetationszonen der Erde

lancst die Merkmale im Auftreten und Verschwinden groBer Ilauptforma-

tionen (wie immeruriiner und sommergrliner Walder, Wiesen oder Sa-

vannen etc.) erkannt und als Arbeitsfeld aufgegriffen hat: die Gliederung

dieser allgemeinen Formationen unter steter Berticksichtigung der Fragen

nach ihren natilrlichen Bedingungen erscheint den Floren vorbehalten.
; . ... k I

'

i

1) Siehe Wimmer, Flora von Schlesien, 2. Ausg. (1844) II. 4: »Es wird fur die Zu-'''If i < t

kunft wunschensvverL ja vielleicht notwendi" werden, dass die Floristeh auBer der-

jenigen Diagnose, welche" zur Erkennung der Pflanze aus der Gestalt ihrer Teile dient,

einer jeden Art audi noch eine gleichsam plntogeographische Diagnose beisetzen, worin

die Yerhaltnisse ilires Vorkommens in bestimmten und allgemein verstandlichen Zeichen

und Ausdriicken angegeben sind, da eine solche Charakteristik nicht minder als jene zur

vollstandigen Kenntnis der Art gehort.ff
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Halt man jedoch Umschau in den modern en groBeren Florenwerken

und in den naeh den Grundsatzen der Pflanzengeographie bearbeiteten

Florenttbersichten, so findet man [sehr selten Versuche, die Bestunde der

herrschenden Arten methodisch zusammenzufassen. Man begntigt sich bei-

spielsweise in den mitteleuropaischen Floren mit einer Regionseinteilung

des Gebietes nach der herrschenden \Vaidvegetation. Diese erschopft den

reichen Gegenstand aber gar nicht, denn die Erfahrung lehrt, dass ein

Weehsel im Vegetationskleide der Triften, Bergwiesen, Felspflanzen und

Moore durchaus nicht immer dem Aul'horen der Buehe oder Fichte bei be-

stimmter Hohe entspreehend verliiuft; ja auch in der Festsetzung dieser

Waldregionen selbst ist man jetzt dahin gelangt, nicht in alien Berglandern

eine Regionsgrenze vom Aufhoren einer bestimmten Baumart, sondern von

dem Massenvvuchs und den begleitenden Waldesstrauchern wie Kriiutern

abhangig zumachen; man hat sich also praktisch an Formationserschei-

nungen statt an einzelne Artenareale gehalten, und es ist nur noch notig,

ausgesprochenermaBen so zu verfahren, urn das Arbeitsfeld zu erweitern

und fruchtbar zu machen.

Dazu gehort allerdings weiterhin, dass gewisse Principien als natiirlich

erkannt und alsdann vveiter verfolgt werden, damit nicht die Gliederung

der Landschaft, welche in fasten Ztlgen im Vegelationsbilde erscheint, trotz

sanftester Ubergange, in willkttrlicher Zersplitterung eine verworrene

Methode erhalte. Es mag daher zunachst einmal in Einzelbeispieien eine

kurze Ubersicht dessen, was auf dem Gebiele der Formationsabgrenzungen

bisher erzielt vvorden ist, hier folgen.

Der Begriff der »pflanzengeographischen Formation «, spiiter ktlrzer

Vegetationsformation genannt, wurde von Grisebach 1
) im Jahre 1838 go-

schaffen, und die Begriindung, welche in ihrer einfachen Allgemeinheit

auch heute noch sehr lehrreich erscheint, mag hier wortlich angeftlhrt

werden. Grisebach spricht dabei von den zur Charakterisierung einer Flora

aneewendeten Methoden

:

»Die erste Methode, deren Anwendung schon eine sehr oberflachliche Kenntnis einer

Gegend gestattet, geht von der Physiognomie ihrer Vegetation, von der Gruppierung

ihrer Individuen im GroGen aus, sei es, dass sie durch groCe Verbreitung hervortreten,

oder durch ihre Gestaltung auffallen, Ich mochte eine Gruppe von Pflanzen, die einen

abgeschlossenen physiognomischen Charakter tragt, wie eine Wiese, ein Wald u. s. w.,

eine pf lanzengeographische Formation nennen. Sie wird bald durch eine

einzige gesellige Art, bald durch einen Complex von vorherrschenden Arten derselben

Familie charakterisiert, bald zeigt sie ein Aggregat von Arten, die, mannigfaltig in ihrer

Organisation, doch eine gemeinsame Eigentiimlichkeit haben, wie die Alpentriften fast

nur aus perennierenden Kriiutern bestehen. Bei einer iibersichtlichen Darstellung der

Formationen einer Flora wurde es darauf ankommen, die Cha rakterpflanzen der-

selben nachzuweisen, die Arten zu bestimmen, denen sie ihre, physiognomischen Kigen-

tiimlichkeiten verdanken, die keineswegs subjektiv sind Diese Formationen

1) tlber den Einfluss des Klimas auf die Begrenzung der natiirlichen Floren. in

Linnaea XII, 459—200; wieder abgedruckt in Ges. Abhandlungen I.
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nun wiederholen sich uberall nach lokalen Einfliissen, aber sie linden mit der natiir-

lichen Flora, die sie constituiercn, ihre absolute, ihre klimatische Grenze May die

einzelneArt aus einer Flora indie andere iibergreifen, die inihrerGruppierungcharakteri-

sierende Art kommt nicht zugleich in zwei Floren vor: eine jede Formation, deren

Charakter und deren Glieder mit Schiirfe daigestellt sind, eignet sich dahcr zur Grenz-

bestimmung ihrer natiirlichen Flora « (pag. 160 und 164).

Auch Alphons de Candolle 1

) hat, ohne gerade den Begriff der Forma-

tionen anzuwenden und in seiner speciellen Bedeutung zu erlautern, die

natttrliche Grundlage derselben als ersten leitenden Gesichtspunkt der

speciellen Vegetationsschilderung genannt, namlich die Aufftihrung der

vorherrschenden Pflanzen an den natiirlichen Gliederungen des Terrains in

SUmpfen,Wiesen,Waldern
?
Salzflurenete. Zu einer allgemeinenVerwendung

aber gelangten die Formationen, ohne dass Grisebach ihre Unterscheidung

nochmals besonders klargelegt hatte, in dessen pflanzengeographischem

Hauptwerke*); die Principien besprach er hingegen in dem der Pflanzen-

geographie gewidmeten Abschnitt des Handbuchs fiir Reisende 3
), welchen

in der zweiten Auflage 4
) zu bearbeiten mir selbst als ehrenvoller Auftrag

zufiel, und wo ich mich bemtlhte, Grisebach's Grundlage methodisch zu

sichern. Es schien mir namlich notig, soweit als thunlich das land-

schaftlich-physiognomische aus den Merkmalen der Vegetationsformationen

zu entfernen und dafttr das biologische Element hineinzubringen.

Walder, GebUsche und Wiesen sind verschiedene biologische Ge-

meinden, welch e durch ihren Zusammenschluss ahnlich beanlagten oder auf

sie angewiesenen Gevviichsen die natiirlichen Standorte bereiten ; dass sie

einen beslimmten landschaftlichen Eindruck hervorrufen, ist eine hochst

angenehme Zugabe, durch welche diese Richtung der Botanik dem Natur-

freunde lieb, dem beschreibenden Geographen wertvoll wird. Aber ebenso,

vvie ich die Unterscheidung einer Buchenform, Lindenform, Eschenform

unter unseren Laubbaumen filr innerlich nicht gentigend gestutzt ansehe
?

da sie alle in die Kategorie der sommergrtlnen Laubbaume mit Anforderun

an etwa sechsmonatliche Vegetationsperiode und mit Frostschutzeinrichtung

gehOren, ebenso kann ich diesen Formbetrachtungen auch keinen inneren

Wert filr die Abgrenzung der Formationen zuerkennen. Das Aussehen der

bestandbildenden Gruppen andert sich da, wo neue Arten des Systems die

alten ersetzen, denn jede hat ihren eigenen Habitus; tiber die an jedem

1) Des caracteres qui distinguent la vegetation d'une contr6e (4 855); Geographie

botanique raisonnee, Bd. II. p. 1175.

2) Die Vegetation der Erde. — Unter dem Titel »Topographische Geobotanik«,

welcher seinen Inhalt sehr gut deckt, hatte Grisebach kurz zuvor von neuem auf die dev

speciellen und allgemeinen Pflanzengeographie erwachsende Aufgabe in dem Aufsatz

»Der gegenwartige Standpunkt der Geographie der Pflanzen « hingewiesen. S. Grjse-

kach's Ges. Abhandlungen (1880) S. 311.

3) Neumater, AnleUungzu wissenschaftlichenBeobachtungenaufReisen, p. 340—346.

*) , 2. Auflage, II. 168—189.
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Orte vorhandenen und in die Vegetationsformationen eingehenden Arten

aber enlscheidet der Florenreichs-, der Florengebietscharakter; das muss

geniigen.
,

h
Die groBen, stets genannten Formationen der Walder, Gebtlsche etc.

sind aber in ihrer biologischen Gharakterisierung so allgemein gehalten,

anderseits auch so weit in den verschiedensten Vegetationszonen der Erde

verbreitet, dass sie nur den Wert groBer Zusammenfassungen haben, fflr

specielle Florenkunde aber specialisiert vverden mtissen. Ebenso wird ja

auch das mitteleuropaische Florengebiet nicht durch Anftlhrung von Com-

positen, Leguminosen etc. in seinen Eigenschaften gekennzeichnet, sondern

durch Angabe ihrer Gattungen und Arten. Ich habe die eben angedeuteten

»groBen Formationen « daher als Klassen von Vegetationsformationen be-

zeichnet und die hauptsachlichsten Abteilungen hinzugefUgt; so besleht

die Klasse der Walder aus den Abteilungen der sommergrilnen, immer-

grlinen und regengrunen Walder, den tropischen Regen- und Littoral-

wiildern nebst gemischten Bestanden; ahnlich gliedern sich die Gebtlsche;

die Klasse der Gestrauche umfasst die aus Halbstrauchern gebildeten

Formationen ; es folgen die Staudenformalionen, die Graslluren (Wiesen,

Grassteppen, Parklandschaften, Prairien, Savannen, Baumsavannen), die

Steppen- und Felsformationen als zwei mindestens zeitweise und vortiber-

gehend xerophile Formationsklassen; die Moore; Sumpf-, FIuss- und Teich-

formationen; und endlich die oceanischen Formationen.

Liegt nun schon filr viele Gebiete der Erde ein wesentiicher geo-

graphischer Zug in der Angabe der vorherrschenden Formationsklassen

denn sie alle finden sich nicht haufiu beisammen
?
so erfordert doch stets

das Eingehen auf den Florencharakter auch die Angabe der bestandbilden-

den Arten der Formationen; dadurch werden die Formationsklassen auf

ihre nattirlichen Einheitsformen zurilckgeftlhrt. So ist es schon mehr-

fach bei Vegetationsschilderungen praktisch ausgeftlhrt; ein neues sehr

schones Beispiel dieser Methode hat Warming 1
) in seiner Gliederung der

gronlandischen Flora gegeben. Hier werden zuniichst die einer sUdlicheren

Vegetationszone angehorenden Birkenregiousbestande ausgeschieden, und

die Vegetation des verbleibenden Teiles in Gebtlsche mil Malten, Haiden,

Felsformationen,
.
Grtin- und Moosmoore, Stimpfe, Strandvegetation und

Bestande des Culturbodens gegliedert; jede Formation hat die ausftlhrliche

Liste der Arten hinter sich stehen, die haulissten sind als solche ebenfalls

angegeben : das ist ihr Charakler und Name?. Warming wird voraussetzen,

dass, went) es z. B. auf einen pflanzengeographischen Vergleich der ver-

schiedenen Haideforrnationen in Gronland, Skandinavien, Mitteleuropa, am
Cap ankommt, die sehr verschiedenen Bestande durch die geographische

i
i 1) Om Gronlands Vegetation. Meddelelser om Gronland, Hft. XII.

Im Auszuge mitgeteilt in diesen Jahrbiichern. X. 364. •
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I

Bezeichnungauseinander gehalten werden, Doch mochte ich als wtinschens-

wert bezeichnen, dass eine bestimmte Artcharaklerisierung durch Ansabe

der hervorragend socialen Gewachse vom Autor vollzogen wttrde, z. H.

vielleicht fttr die gronlandische Haideformation :

social: Empetrum. Cassiope tetragonal, hypnoides. Diapensia.

Denn eine eiuzelne Art wird selten altera genannt werden dttrfen.

Geschieht dies dennoch, so werden dadurch die meisten Formationen

in ))Einzelbestande« zergliedert. Dies hat Hult 1

)
in mehreren Arbeiten

Uber die skandinavisch-lapplandische Flora gethan, in denen sein Begrifl'

» Formationen « sehr eng erscheint. Unter Zusammenfassung derjenigen

Gruppen, die wir als biologische Standortseinheiten anzusehen gewohnl

sind (Kiefernwalder, Fichtenwalder, gemischte Walder, Laubholzwalder,

Sumpfmoosflachen, Moore, Rietflachen, Grasflachen, Felsen vegetation, Fj eld-

vegetation, Wasserlaufe mit Teichen), folgt eine sehr eingehende Analyse

der Formationen. Es mag genugen zu erwahnen, dass in dem Versuch zur

analytischen Behandlung derselben im nordlichen Finnland 45 Formations

mit botanischen und zugleich volksttimlichen Bezeichnungen auftreten.

namlich

:

'

Pineta cladinosa, Tall- und laf-Formation.

Abiegna hylocomiosa, Granskogs-Formation.

» sphagnosa, Granmyr-Formation.

Pineto-Betuleta cladinosa, Tall-Bjbrk-laf-Formation.

*> » hylocom iosa , Tall-Bjork-moss-Formation.

Abiegno-Betuleta, Gran- und Bjork-Formation.

Betuleta equisetosa, Bjork- und Fraken-Formation etc.

In der Schilderung der alpinen Pflanzenformationen von Enare (69

70° N), also auf geographisch beschranktem Raume, unterscheidet Hult in

dem gleichen Verfahren, welches er auch auf Halbstraucher, Stauden.

Flechten und Moose ganz folgerichtig ausdehnt, 29 verschiedene Formationen

:

Empetreta lichenosa, die Empetrum-¥ormdWon.

Phyllodoceta lichenosa, die PhyllodocG-Fovmntion.

Microbetula lichenosa, die Betula wewia-Formation.

J u n c e t a 1 i c h e n o s a , die Juncus trifidus-Formalion .

Cariceta lichenosa, die Carex n/pes/m-Fonnation

.

Saliceta herbida. die krauterftihrende Weiden-Formation,

Chodorrhizeta amblystegiosa, die Moos- und Seggen-Forma-

tion etc. •

Hier ist also die Analyse der »Bestande« (ich wlirde sie nicht » Forma-

tionena nennen) so in das einzelne verfolgt, dass eine auBerordentlich genaue
. . •

4) Forsok till analytisk Beliandling af Vaxtformationcrna, in Meddel. af Societas pro

Fauna et Flora fennica, VIII. (1881). — Blekinges Vegetation, in Meddel. XII. 4 63.

Vegetationen i en del af Kemi Lappmark etc., Helsingfors 4 885. — Die alpinen Pflanzen-

formationen des nordlichen Finlands, in Meddel. XIV. 4 54 (4 887).
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Schilderung der Vegetation sich daran anknilpfen kann, wenn man namlich

die raumliche Ausdehnung der Bestande und ihre Bedingtheit vom Unter-

r 6runde, der Exposition etc. angiebt, Allerdings wird eine Zusammenfassun

za groBeren Einheiten dabei vvieder dringend notvvendig; denn es geht

aus den Unterschieden der Bestande selbst hervor, dass sie die kleinen

Wechsel der lokalen Arlhaufigkeit im Gesamtrahmen einer groBeren For-

mation verdeutlichen, dabei aber doch das ganze Bild von Moglichkeiten

kaum erschbpfen. Auch sind die Ubergiinge um so zahlreicher und ver-

wickelter, je mehr die Formationsunterscheidung auf einzelne bestand-

bildende Arten eingeht. Gut gegliederte Formationen stehen aber ziemlich

schroff abgegrenzt nebeneinander, fallen dadurch auf, zeigen sich als natiir-

liche Gruppeneinheiten, und lassen sich auch auf Karlen in groBerem MaB-

stabe (1 : 1 000 bis 1 : 25 000) eintragen. Dies letztere ist bei den in innigem

Gemenge stehenden Ortsbestanden nicht moglich, deren Schilderung und

organischer Zusammenhang zu anderen Zwecken sehr wichtig erscheinen

kann.

Die Arbeiten von Kerner 1
) und neuerdings die von Beck 2

) scheinen

nun in der Flora der Donaulander die fiir die specielJe Floristik am meislen

methodisch nachahmenswerten Formationsmuster zu bieten. Die Unter-

scheidungen gehen tief genug in die natllrlichen Verhaltnisse hinein, urn

init ihrer Anwendung das Gelande zu erschopfen ; Beck ftigt hochst zweck-

maBig angeordnete und ausfiihrliche Listen hinzu. Kerner hat gezeigt, dass

es zweckmaBig ist, anstatt allgemeinerBezeichnungen specielle anzuwenden

z. B. Goldbart-Flur, Federgras-Flur), die den Leser durch den zugefligten

botanischen Namen mitten in den Florengebietscharakter hineinversetzen.

Diese Unterscheidungen decken sehr wohl den Begriff der Formation und

lassen fiir den Wechsel der Bestande Spielraum. In der Unterscheidung der

Walder hat Beck ein wichtiges Princip eroffnet; wiihrend es namlich in

centraleuropaischen Floren sonst Gebrauch war, die Waldformationen nur

nach den tonangebenden Baumarten zu unterscheiden, so stellt er neben

diese die Formation des Voralpenwaldes, der Vorholzer, ferner ebenso die

Voralpenkrauter zwischen Wiesen und Alpenmatten, und fllgt das Motiv

hinzu: »Dass zur Unterscheidung von Hauptformationen der Vegetation jener

Verband von Gewachsen maBgebend sein wird, mit dessen Vollendung die

\atur sich selbst ein gewisses untiberschreitbares Ziel gesetzt hat, unter-

Ich bin in volliger Ubereinstimmung mit diesem

Ausspruch zugleich der Meinung, dass man in der sonst fast allein ge-

liegt keinem Zweifel.«

briiuchlich gewesenen Unterscheidung der Waldformationen nach den

I) Das Pflanzenleben der Donaulander, 1863. Osterreich-Ungarns Pllanzenwelt,

1886; siehe das Ret'erat dariiber in diesen Jahrbuchern, Bd. VIII, Litteraturb. S. 158.

i) Flora von Bernstein in Nieder-Osterreich, 1884. Zur Kenntnis der Toif be-

wohnenden Fohren Niederosterreiehs, in den Annalen d, k. k. naturh. Hofmuseums.

III. 73.
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einzelnen Baumarten zu dem bequemsten unci sich am offenkundigsten

darbietenden Mittel, aber nicht zu einer wirklich naturgemafien und den

ilbrigen Unterscheidungen entsprechenden Grundlage gegriffen hat, sofern

die Formation nur durch die Species Begriindung erhalt.

Man hat dabei »Bestande« im Sinne von Hult vor Augen gehabt, nicht

aber streng nach Standorten und nach den ftlr andere Besiedelungspflanzen

>ich bietenden Bedingungen geschiedene Formationen, und man ist wohl

dazu gelangt durch die Artenarmut der mitteleuropaisehen Walder an

Bitumen einerseits und durch die oft genug scharf zwischen den aus Kiitz-

chenbaumen und Nadelholzern bestehenden Waldern durchgefUhrte Schei-

dung anderseits. Der Artenreichtum braucht sich nur zu vermehren, so

wie es etwa im virginischen Florengebiet der Fall ist, und die Unter-

scheidung verschiedener Waldformationen nach einigen tonangebenden

Arten hort auf. Noch deutlicher zeigt sich dies in den Tropen, wo uns aus

der indischen Flora eine sehr vvertvolle Arbeit von Kurz ] vorliegt. Sie

dttrfte als Muster zu betrachten sein, in welcher Weise tiberhaupt ver-

schiedene Waldformationen imbiologischen, nicht etwa imphysiognomischen

Sinne zu btlden sind.

Acht Waldformationen werden ftlr Birma tiberhaupt unterschieden,

mit den Name n 1. Littoral-, 2. Sumpf-, 3. Tropische (im engen Sinne),

4. Hligel- und Berg-, 5. Offene, 6. Trockene, 7. Gemischte Waldungen

in ihren Einzelbestandteilen gleichzeitig die Blatter

und endlich 8. Dttnenwlllder. Als Kriterium ersten Banges gilt die Aus-

dauer der Belaubung; Formation 1—4 sind immergrlln, 5—8 blattweeh-

selnd. Das Kriterium kann bei aller Natttrlichkeit doch nicht in alien Fallen

durchschlagend sein, weil weder eine ganz scharfe Grenze zwischen beiden

Abteilungen existiert, noch auch die periodisch sich belaubenden Walder

leichmaBig und

wechseln.

Wie man sieht, sind die speciellen Charaktere der acht Formationen

so gewahlt, dass ihre birmanischen Beprasentanten im Namen noch nicht

mit enthalten sind; es ist also der Charakter des Florengebietes still—

schweigend auch hier bei jeder Formation implicite zu verstehen, wie er

in einer abgektlrzten Artenliste jeder Formation scharf zu Tage tritt. So

bei den Littoralwaldungen

:

a. Mangrove-Waldungen ; Boden dauernd vom Meereswasser besptllt;

Arten von Rhizophora, Bruguiera, Kandelia, Sonneratia, Aegiceras.

b. Flut-Waldunsen: Boden nur von der Hochflut tlberschwemmt ; Rhi-

zophora fehlt !, vorherrschend Sonneratia apetala, Avicennia tomentosa

und viele sporadisch zugesellte Baumarten.

1) Forest Flora of British Burma, Calcutta 1877. Wiederholt in Thkohald, Burma,

its people and productions; II: Botany.
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Die Kategorie 4 zerfallt in zwei uns durch den Vergleich europaischer

Formalionen nahe berilhrende Abteilungen:

a. Hilgel-Laubwaldungen, auf trocknem Boden, hauptsachlich aus Eichen

und Kaslanien gebildet mit Hinzuftigung von Myrica* Vaccinium,

Rhododendron, Eurya etc.
,

,
.

b. Berg-Nadelwaldungen, rein und ungemischt wie in den nordischen

Florengebieten, bestehend aus Pinus Kasya und Aferkusii.',
m

Der Gleichformigkeit wesen hat es Klrz offenbar verschmaht, diese

letztere Kategorie einfach als Pinus Kasya- bez. A Merkusii-Wald zu be-

zeichnen, da es in diesem ungemischten Bestande moglich war. In den

anderen Formationen ist es des herrschenden Artgemisches wegen nicht

moglich, eine oder wenige Baumarten als tonangebend anzuftlhren, und so

werden denn die Charaktere der Formation in die alien Arten zur Existenz-

bedingung dienendengemeinsamen Eigenschaften desBodens, Bewasserung

und atmospharischer Feuchtigkeit gelegt, unter steter Bertlcksiehtigung der

Nebenbestande an Lianen, Palmlianen, Epiphyten, der Schaustellung ihrer

BlUten etc.

Oftenbar sind diese Eigenschaften ftir eine topographische Vegetations-

schilderung Birma's selbst die wichtigsten ; ftir einen Vergleich der dortisen

Flora mit anderen Tropenlandern, z. B. in Afrika, wllrden schon einisie

Formationen (die -flwnw-Walder!) von groBer Bedeutung sein; far einen

Vergleich dieser Tropenlandschaft mit den obcn bertihrten borealen Ge-

bieten liefert die gesamle Formationsanordnung die sprechendsten Ziige;

iiberall tritt dabei die Formunterscheidung der speciellen Systematik in den
- * • ...

Haupt- und Nebenarten in ihr voiles Becht, und doch wird nicht in jener

ilbertriebenen Weise ein Bild zu skizzieren versucht, welches in weit-

schweifige Beschreibungen ausartet. So kann dieses etwas ausfuhrlicher

herbeigezogene Beispiel zeigen, was diese Richtung bezweckt und wie sie

sich nutzbrineend erweist.

Wie slellen sich nun diese aus der Litleratur zu sammelnden Er-

fahrungen zu den zu erhebenden Anspriichen? Grisebach's am Eingange

gegebene Definition der Formationen muss in ihrem ganzen Inhalte aner-
t- * "...

kannt werden, Es scheint richtig, die »Gruppen von Pflanzen, welch

e

einen abgeschlossenen physiognomischen Charakter tragen^. . . ., als obere

Einheiten der Formationen, als Vegetationsformations-Klassen und -Ab-
teilungen an die Spitze zu stellen, und hiernach habe ich selbst in Neu-

hayer's »AnIeitung« zu verfahren versucht. Das Auftrelen derselben und

die relative Ausdehnung des von ihnen eingenommenen Gelandes liisst

durch die in ihnen steckende biologische Vegetationsperiode die groBen

Vegetationszonen der Erde 1
)
von einander scheiden, ist aber in Hinsichl

4) VergL Schenk's Handbuch der Botanik III-, p. 2, S. 493.

Berghaus' physikalischer Atlas, V. Abt. Pflanzenverbreitiine. Blatt III (No. 46
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auf den systematischen Florencharakter vollig unbestimmt. Erst durch

Hinzunahme des letzteren konimt Precision hinein, zumal wenn man die

specielle Physiognomik einfach durch die vorherrschenden Arten von

IMlanzen als gegeben betrachtet, im Anschluss an das nattirliche Ordnungs-

system und ohne ein besonderes physiognomisches System zu entwerfen.

Daher muss es als wesentliche Aufgabe betrachtet werden, eine »tlber-

sichtlicheDarstellungder Formationen einer Flora zu erzielen, dieCharakter-

pllanzen derselben nachzuweisen«
7
und — fUgen wir hinzu — ihre lokalen

Bedingungen zu ergrttnden. Daher fasse ich auch den Begriff der Forma-

tionen in diesem letzteren, auf eine bestimmte Flora bezliglichen Sinne auf

und finde den Wert der auf ihre Unterscheidung verwendeten Arbeit be-

senders in den von Grisebach sehr klar bezeichneten Erfolgen. Solche

Formationen sind die von Kerner, Beck, Klrz als Beispiele angeftihrten;

vervollstandigt man die oft nur aphoristisch angeftlhrte Benennung nach

einer oder nach mehreren Hauptarten der Formation in den sich an diese

genau anschlieBenden Nebenbestandteilen, so erhalt man in diesen Listen

eine wirkliche pflanzengeographische Gliederung einer Flora, wie es Beck
t

mit dem kleinen Gebiete von Hernstein vollzogen hat. Geht man auf die

Geselligkeitsanschltlsse der Hauptarten im Rahmen einer nattlrlichen For-

mation ein, so erhalt manBilder wie die von Hult gelieferten von speciellem

hohen Werte; ich bezeichne sie als »Bestande« von meistens lokaler Art,

welche als einzelne Glieder die Mannigfaltigkeit einer Formation zu er-

schopfen bestimmt sind. • >

•

, , , .

. Hiernach betrachte ich als Vegetationsformation im Rahmen
einer bestimmten pflanzengeographisch charakterisierten

Flora: jeden selbstandigen, einen natiirlichen Abschluss in sich selbst

findenden Hauptbestand einzelner oder mehrerer biologischer Vegetations-

formen (t),t>, b, ^, Griiser, Moose, Flechten), dessen dauernder Zusammen-

halt durch das Zusammentreffen bestimmter, in der Regionslage und Ort-

iichen Bewasserung, sowie in der Bodenunterlage begrtlndeter auBerer

Bedingungen bewirkt wird und welchen dieselben Bedingungen von den

Nachbarformationen getrennt halten. Die geselligen » Hauptarten « der

Formation bieten durch ihrenMassenanschlussanderen nicht bestandbilden-

den Gewachsen (den ))Nebenarten«) eine von ihrem Gedeihen selbst ab-

Wohnstatte • .

Der Wechsel verschiedener Haupt- oder Nebenarten im Bereich der-

selben Formation erzeugt deren»Gliederung« inEntvvickelung verschiedener

Hestande. , i : , I i

Zone der mitteleuropaischen Walder. — Im Folgenden soil versucht

werden, die vorhergegangenen allgemeinen Erorterungen auf die Flora von

Mitteleuropaspeciell anzuwenden und zu zeigen, wie ich mir die Formations-

diederuns eines kleineren Liinderaebietes praktisch ausgeftthrt denke.
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-

Grisebach's oben angeftlhrter Auseinanderselzung

Mittel-Europa bildet ein Gebiet des Nordischen Florenreichs und

falll in die Vegetationszone der immergrlinen Zapfen- und sommer-
grilnen Laubbaume mit Mooren, Wiesen und Haiden nach der

Darstellung in Bergiiaus' physikalischem Atlas, Blatt 44 und 46. Es ist

bekannt, dass Florenreiche und ihre Gebiete meistens unbestimmte, durch

Wanderungsausgleich vielfaltig vervvischte Grenzen haben; dagegen lassen

sich die Vegetationszonen und ihre Unterabteilungen meistens in einer den

natUrlichen Verhaltnissen ziemlich entsprechenden Weise auf Karten dar-

stellen, sofern deren Mafistab ein genilgend groBer und die Kenntnis der

Landesflora eine erschopfende ist- Die Grilnde daftlr liegen schon in

es handelt sich bei den

Vegetationszonen um Kartographie von gevvissen Hauptformalionen, und

diese haben der Beobachtung zugangliche und der subjectiven Meinung in

hohem Grade enthobene Grenzen. Es erscheint daher notvvendig, specielle

Florenkarten in BerUcksichtigung der Fonnationen zu entwerfen, Man
findet den Grundsatz vielfach ausgesprochen, die specielle Pflanzengeo-

graphic solle in solchen Fallen sich der klimatischen Anordnung der Vege-

tation bedienen. Das ist vielfach richtig, durchaus nicht immer; denn die

Formationen haben hiiufig, nicht immer , klimatische Grenzen. Ich bin

nicht der Meinung, dass die Deutschland in eine nordliche und stldliche

Halfle zerschneidende Nordgrenze der mitteldeutschen Berg- und Htigel-

landschaften klimatische Vegetationslinien hervorruft, sondern vielmehr,

dass sie abhangig ist vom orographischen Aufbau des Landes und der daran

geknUpft gewesenen jtingsten Erdgeschichte ; der orographische Aufbau

wirkt allerdings secundar auf das lokale Klima modificierend ein.

So habe ich in der Florenkarle von Europa 1
) das mitteleuropaische

Florengebiet nach der sich als Hauptformation darbietenden Klasse der

Walder in verschiedene Waldzonen unter AnfUhrung der hauptsaehlich

bestandbildenden Arten eingeteill, welche ebensovielen Bezirken als

Unterabteilungen des ganzen Florengebietes entsprechen; die letzteren

sind der botlnische, baltische, nordatlantische, alpine, westpontische und
kaukasische Florenbezirk 2

). In der Zone der mitteleuropaischen Walder
speciell ist noch eine Nadelholzregion auf den hoheren Gebirgen (vom

Harze an sUdwarts) ausgeschieden, in dieser die Inseln der Hochgebirgs-

region. In der Florenkarte von Asien und Europa 3
), welche entsprechend

dem kleineren MaBstabe nur die Hauptgliederungen des Landes nach zu-

sammengezogenem Verfahren darstelien soil, ist die mitteleuropaische

Waldzone in gleicher Umgrenzung, daher unter Vereinigung des alpinen

\) Berghaus' physikal. Atlas, V. Abl. Pflanzenverbreitung No. IV (No. 47],

2) NSher zu erortern in der Anleitung zu Forschungen in deutscher Landes- und
Volkskunde, Pflanzenverbreitun" S. 208.9 \J9

3) Bergh. phys. Atlas, 1. c. No. V (48).
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unci westpontischen Bezirks
7
aber unter Ausschluss von deren Hochgebirgs-

region, als Region der Edellanne bezeichnet. Es ist klar, dass diese ab-

gektirzteBenennung, die sich anfechten lasst, einen viel reicheren Gharakter

hinter sich hat; denn wie sich die Walder des alpinen Bezirks von Mittel-

europa, also die Walder innerhalb der zwiscben Alpen und Harz, Auvergne

und Karpathen liegenden Landschaften aus Baumarten zusammensetzen,

von denen Abies pectinata nur ein, nicht einmal allgemeiner, aber durch

sein Auftreten sehr bezeichnender Gharaktertypus ist, so bedeckt die Wald-

formation auch nicht entfernt das ganze Gelande in dem bezeichneten Urn-

fang, sondern sie teilt sich darin mil verschiedenen Wiesen- und Trift-,

Moor-, Sumpf- und Haide-, Fels- und StiBwasserformationen, und von

diesen sind einige, wie die der trockenen Triften, Bergwiesen und Fels-

gerolle, fast bezeichnender fur den Bezirk im Gegensatz zu den umgeben-

den Nachbarbezirken (besonders gegeniiber dem baltischen), als die Wald-

formation.

Es ist also die nachste Aufgabe der darstellenden Pflanzengeographie,

die als natUrlich befundenen Vegetationszonen bez. -regionen mit einein

ausreichenden Forma t ionsc ha rakter zu belegen. Damit die an dieser

Stelle nur kurz gefasste Auseinandersetzung nicht in lange Pflanzenlisten

ausarte, bemerke ich nur folgendes : Die Klasse der Waldformationen in

der ganzen Zone umfasst die Baumarten bis zur Durchschnittshohe von

800 m, nach bestandbildenden Haupt- und beigemischten Nebenarlen ge-

ordnet; es folgen die charakteristischen Waldstraucher, wie Sambucus

racemosa, Lonicera Xylosteum, Rhamnus, Evonymus, Salix, Daphne; die

Gharakterstauden, von denen solche, welche nur bestimmte Bestande im

Bereiche des ganzen Landergebietes auszeichnen, oder deren Verbreitung

groBe Ltlcken innerhalb der Vegetationszone aufweist, durch # bez. x
herausgehoben werden konnen. Z. B.: $Listera ovata, $Neottia, ^Part's

quadrifolia, Smilacina bifolia, Polygonatum multiflorum , *P. verticillatum

(obere Region), x#Lilium Martagon, #Luzula albida (Si entsprechend

»kieselhold«), Carex montana, C.silvatica, Calamagrostis arundinacea, Milium

effusum, xMelica nutans, M. uniflora, Orobus vernus, Rubus [T. p.) glandu-

losus (obere Region), Sanicula europaea, Asperula odorata, #Monotropa etc

.

Die Klasse der Geblischformationen als selbstandia das Gelande weit-

bin bedeckende fehlt fast ganz bis gegen die Voralpenregion hin ; Gebtlsch-

bestaude finden sich dagegen zahlreich in Anlehnung an die Wald-, Trift-

(Stauden-), und Felsgerollformation, unter denen sie als Nebenelemente

(»Hagedorngestrauch«-Bestande von Crataegus, Prunus, Rosa, Rubus, Cotone-

aster) zu nennen sein warden.
* *

Die Klasse der Gestrauchformationen beschrankt sich fast auf Calluna

und einige andere xftEriceen, auf die Vaccinhtm -Arten
?
Sarothamnus,

Genista tinctoria etc. mit beigemischten Arten; die der Staudenformationen

•hat, wie schon oben angeftlhrt wurde, als die, die Htlgeltriften mit oder ohne
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Gestriiiiehe analysierende eine groBe Zahl charakteristischer mitteleuro-

paischer Elemente aufzufilhren , wie Brachypodium pinnatum, Koeleria

crislata, Ononis, Centaurea Scabiosa u. a., xAnthemis tinctoria, &Carlina

acaulis, $Cirsium acaule, Carduns nutans, xTeucrium Botrys u. a., Cala-

mintha, Prunella, Thtjmus, Knautia, Scabiosa Columbaria, llclianthemum

.Chamaecistus etc. '<

'

:

'

Die Klasse der Grasfluren behandelt, da abgeschlossene Steppen-

formalionen fehlen, nur die Abteilungen der Wiesen und ziihlt, wie unter

den Waldern die Baume, so hier die in ersler Linie bestandbildenden

Graser auf : Alopecurus pratensis, Phleum, Avena flavescens, Holcus lanatus,

Aira caespitosa, Anthoxanthum , Poa sp,, Dactlyis, Cynosurus, Fesluca sp.
?

#Lolium perenne, ferner die beigemischten Graser $Avena pratensis, pubes-

cens, elatior, Agrostis, Briza, Bromits sp. etc. und bringt darunter schon

einige dem baltischen Bezirk fast durchweg fehlende, niemals aber dort

bestandbildende Arten; dann folgen die sebr zahlreichen und charakte-

ristischen Stauden mit Rdcksicht auf Thalgrund und Bergabhang ange-

ordnet.
: . i

Die Klasse der Felsformationen, sich an die Triften durch die Geroll-
,-

triften eng anschliefiend, behandelt die xerophilen Bestande von Sedum

acre, #boloniense
7

#rupestre, xSempervivam, Alyssum calycinum, xmon-

tanum, xsaxatile, Allium sp.
}
Anthericum Liliago, romasum, Asplenium Ruta

-

muraria, Trichomanes, septentrionale. x&Serpentini, x'z'Ceterach etc.
• % / .

,

* *
;

\ * i

Die Klasse der Moore, Sumpf- und Teichformationen enthalt kaum
i

etwascharakteristisches, sondern lehnt sich eng an diegleichenFormationen

des baltischen Bezirkes (in der »Zone der gemischten nordeuropaischen

Waldera) an. .

*
• • •

In dieser Weise will die Zone der mitteleuropaischen Wiilder oder die

Region der Edeltanne aufgefasst sein, so sind audi die Ubrigen Regionen

der drei Erd-FIorenkarten gemeint. Da ihre kurzeBezeichnung und Gharak-

terisierung als ungenUgend angegriffen war 1

), erscheint es nicht ttber-

flttssig, den in ihnen liegenden Sinn ausftihrlicher zu erortern. Will man

ihnen eine kurze Benennune beilegen, so giebt es nur die zwei Mbglich-

keiten einer geographischen oder abstract gewahlten botanischen Bezeich-

nung ; die letztere wttrde dann aus einem Charaktergliede der hauptsachlich

tonansebenden Formation zu entnehmen sein.

Wie mit groBerer Hohenlage im Gebirge die Formationen wechseln,

montane und alpine Bestande an die Stelle der frtiheren treten, so muss

auch in der Zusammenfassung der Einheiten diesem Naturausdrucke Kech-

nung getragen werden. Im Bereich des Alpenbezirkes sind daher aufier

der mitteleuropaischen Walderzone nochzwei von ihrumschlossene Regionen

I) Siehe Hiekony.mus in Botan.Ztg. 1888, Sp. 2-20 unci meinc Kntgegnung I.e. Sp.288
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ausgesondert, die mitteleuropaische Nadelholz-Bergregion bis zur unge-

fahren oberen Waldgrenze, und die mitteleuropaische Hochgebirgs- imd
Glacialregion mit den alpinen Formationen. Erslere besitzt als Wald-
bestande tiberall Picea excelsa, in den Alpen selbst noch Larix und Cembra,

ist aber noch viel mehr durch die beigemischten Straucher, Stauden, Graser

und Bergfarne ausgezeiehnet, unter denen ich Lonicera nigra, Mulgedium

alpimintj Calamagrostis Halleriana und Athyrium alpeslre als gute Vertreter

nenne. Xeben dem Walde sind in derselben Region noch die Formationen

der Bergwiese, quelligen Voralpenwiese, der gebUschftihrenden und der

Karfiur (Kerner)
,

gebildet aus hochwtichsisen geselligengebtlschfreien

Stauden an waldfreien Gehiingen; dazu die Felsformation nicht charakte-

ristisch verschieden von der der unteren Hauptzone.

In der Hochgebirgsregion fasse ich auBer den alpinen Haiden (z. B.
*

Calluna mit Pulsatilla alp ina, Carex rigida, Luzula *sudetica etc.), Alpen-

matten und alpinen Fels- und Gerollfluren auch die Uber der Baumgrerue
sich ausbreitenden, stellenvveise tief in die obere Waldregion einschneiden-

den immergrtinen Krummholzbestande und sommergrUnen Alpenweiden-

gebttsche zusammen, ebenso auch die arktisch-alpine Arten in sich auf-

nehmenden Hochmoore, die irn Alpenbezirk meistens von Eriophorum

vaginatam und alpiniim, Scirpus caespitosus, Vaccinium aliginosum, Carex

pauciflora, limosa und irrigua. seltener Bettda nana mit oder ohne Pinns

montana gebildet zu sein pflegen und dabei noch eine groBe Menge weiter

verbreiteter Sumpfarten enthallen.

Man kann Uber die ZweckmaBigkeit des Anschlusses dieser Gebirgs-

moore an die obere Nadelwald- oder an die Ilochgehirasreudon zweifelhaft

sein; da ich es aber fttr richlig

g, welche fUr den Entwurf von Florenkarten von Wichtig-

halte, die Pinus ntontana-Besttinde der

Hochgebirgsregion zuzurechnen, so bestimmt dies auch die angefuhrte

Entscheidun

keit ist.

Mag man nun in dieser oder jener Weise darUber den ken
,
jedenfalls

sind die Regionsgrenzen nicht nach dem hochsten Vorkommen einzelner

Exemplare einer bestimmten Baumart, sondern nach den Formationen mil

voller BerUcksichtigung des Niederwuchses zu bilden, wie dies Beck in

seinen Regionsgrenzen der oslerreichischen Alpen gleichfalls gethan hat.

Will man aber eine kurzgefasste , rein geographische Begions-

einteilung anwenden, wie dies in Florenkatalogen etc. nUlzlich erscheint,

so mcichte folgende Scala, deren Hohenangaben fur den Durchschnitt der

mitteldeutschen Gebirge gUltig sind, passend sein:

I, Niederung bis 150 m.

II. llUgelregion 450—500 m.

( a. untere bis 300 in.

I b. obere bis 500 m.

Kotanisclie Jahrbucher. XI. F!'J. 6
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ILL Beryre^ion 500—4300 in.

a. untere Waldregion his 800 in.

b. obere Waldregion bis 1100 in.

c. Strauchregion t> b ^ bis 1300 in.

IV. Alpine Region 1300—1600 m.

Es ist in dieser geographischen Scala, urn die wanne Htigel region

einerseits und die eigentliche, aus alpinen Stauden zusaminengesetzte

oberste Gebirgsregion anderseits in reinem Ausdruek zu erhalten, die

ursprttngliche Region des Nadelholzes um ein unteres nnd ein oberes Glied

vermehrt; die auf diese Weise neu entstehende »Bergregion« muss selbst

-

verstandlieh ebenso nach den Grenzen der sie zusannnensetzenden For-

mationen im einzelnen auscearbeitet werden.

Im Vorhergehenden war der Gharakter einer grofieren Vegetalionszone

(»mitteteuropaische Walder«) und der in ihr ausgeschiedenen Berglands-

r^gionen in groben Ztigen durch andeutungsweise Zusaniinenstellung der

betreffenden Artenlisten jeder Formationsklasse enlworfen; es bleibt nun

noch der Entwurf dei Yegetationsfonnationen selbst Ubrii;, llier

beginnt die Arbeit der specielleu, nur auf eigene Landeskenntnis bin er-

moglichten Floristik, weJche aus der Formationsanordnung und aus dem

Eintritt besonderer Artgenossenschaften in allgemein verbreilete Forma-

tionen die weiteren Merkmale der einzelnen, die ganze Vegetalionszone

ausfUllenden Landschaften herleitet. lch beschranke raich bier auf erne

tabellarischeFormationsdarstellung imBereiche des Herevnischen Berg-

landes, also der voni Harz Uber Thuringen und Sachsen bis an das Ost-

ende des Sudetenzuges und bis an den Stldrand des Bohmer Waldes sich

erstrcckenden Landschaften.

Folgende Vorbemerkungen erscheinen noch notwendig:

1 . Die bier kurz vollzogene Gliederung der Vegetationsdecke enthalt nach

meiner Meinung den hauptsachlichen Arbeitsgegenstand der »topo-

graphischen Geobotanik < (Grisebach), indem die specielle Begrilndung

des Vorkommens der Einzelarten in deren biologischer Sphiire zu

suchen, hier aber die Wirkung aus ihreni geselligen Anschluss geo-

graphisch zu verwerten ist. — Im Landschaftsbilde selbst sehlieBen

sich vielfaeh inehrere verschiedenartige Formationen zu hoheren Ein-

heiten an einander, deren nattirliche Grundlage gleiches Gestein mit

gleicher Bewasserung, ebene oder htlgelige Lage u. dergl. bedingen.
*

Es ist nur natiirlich, dass sich Laubholzhugelwalder an Httgeltriflen.

diese an sonnige Fels- und Gerollformationen anschlieBen, sowie

anderseits dvlrre Kiefernwalder durch Sumpfnadelwalder hindurch

an Sumpfformationen, anderseits an Maiden, Die Componenten dieser

semeinsamen Landschaftsbilder konnen aber nur in tvpisch her-

aus seeri ffenen , b ioloc isch e inhe ill iche n Form at ion en

wissenschaftlich gruppiert werden; die Ubergange zwischen diesen
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in den angedeuteten Landschaftsbildern mogen es oft erschweren,

kartographisch genaue Grenzen fttr die typischen Formationen zu ent-

nebensachliche Mischlin^sbildungenwerfen, aber sie erscheinen als

gegenttber dem in dem vollen Formationsbilde gebotenen Zusammen-
leben der Arten,

-

2. In der Bezeichnung der Formationen halte ich daran fest, dass die-

selbe »physiognomisch« nach der aus geselligen Arten bestehendeu

Vegetationsdecke zu bilden sei; schieben sich, wie das meistens der

Fall ist, verschiedene physiognomische Bestiinde in einander zu »mehr-

schichtigencc Formationen vereinigt, so erscheint im Namen der be-

deutendste Bestand, im Walde also z. B, der der Baume, in den Filzen

der der geselligen Straucher. Als allgemeiner Charakter ist

der Name der Vegetationszone, in deren Rahmen die For-
mationen sich bewegen und aus deren Artenliste sie ihr
Material hernehmen, stillschweigend als hinzugeftigt zu
betruchten.

Zone der mitteleuropaischen Walder« u. s. \\\, im Gegensatze zu den

Es ist also zu denken : »Bruchvvald im Bereich der

entsprechenden, aber anders zusammengesetzten Bruchwaldern am
Amur, in Canada etc.

3. Durch Hinzufugung der Region und des Untergrundes erhalt die For-
mation alsdann eine allgemeine, auf die biologische Entwickelnng der
Einzelarten Riicksieht nehmende Charakterisierung. Nur selten wird
es dabei moglich sein, die Substrateigenschalien nach Kalkboden (Ca)

und Kieselboden (Si) zu sondern, haufieer noch nach dvsyeogenem: "a
oder eugeogenem Charakler; nur das Auftreten groBer Salzmenaen
im Boden verleiht einer in sich selbst gecliederten eisenen Formation

besonderen Charakter, sonst uberwiegt die Rtlcksicht auf die Wasser-
verteilung im Boden wahrend der Jahresperiode (X Zeichen fur xero-
phile, A fur im Bereiche des Wassers auftretende Bestiinde)

.

/

4. Die hauptsachliehsten Arten des Bestandes werden dann mit den*

Signaturen soc. (plantae sociales), gr. ;plantae gregariae), cop. (copiose

intermixtae), sp. (sparsae, sporadice intermixtae) hinzueef'Uet, und
fUhren also die besonderen Formationseigenschaften im Bereiche der
zu skizzierenden Flora aus, dienen gleichzeitig durch Hinweis auf den
als bekannt vorauszusetzenden Habitus der Arten als physiognomist-he

Kennzeichnung. Von der Anwenduns; ir^end welchei urn-
schreibender FormausdrUcke (Walder der Buchen-, Lin-
den-, Eschenform etc.) sehe ich ab.

* ,

h

8 J

Formation unerwiihnt, ileren Areal im letzteren Falle nicht in den
Bereich der ganzen Vegetationszone fallt, welche nicht einmal den
mitteldeutschen Gauen vom Harz bis zum miihrischen Gesenke

3*
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gemeiusam, in einzelnen derselben aber fast tonangebend ini Bereiche

der betrefl'enden Formation sind. Spricht man i. B. von einem Eu-

phorbia amygdaloides-Lmbvrald , Helleborus foethlus-, oder Dentaria

«nneaphyllos-B\ichenxva\d, von einer Oreoselinum-Trift, einem Cytisus

H/^r/cans-Hugelvvakl, so weiB jeder Arealkenner, weiche Gaue der

Vegetationszone damit gemeint sind. Diese, als Symbole gewisser

gemeinsamer oder sich ausschlieBender Verbreilungsge-

biete und A rtgenossenschai'ten, werden im Fo!genden

neben ihre Formationen gesetzt, und wenn sie im Uer-

cynisehen Berglande selbst die Formation durch Auflreten

und Fehlen gliedern, mil # bezeiehnel. Dies deutet zu-

gleich an, wie die Vegetationslinien im Anschluss an die Vegetalions-

formationen behandelt werden konnen.

6. Die Haupt- und Nebenbestande der einzelnen Formationen Jassen sich

in der speciellen topographischen Schilderung einer Landschaft zu

kurzen und ziemlich pracisen Bezeichnungen zusammenfassen, was

hier nur angedeutet zu werden braucht; z. B. Ca/ftma-Berghaide in i

t

Pulsatilla alpina (fUr den Brockengipfel], Meum athamanticu/«-Berg-

wiese, Fagus stfvaftca-Bergwald mil Dentaria enneaphyllos etc. FUr

einzelne Falle sind diese Namen gut und deutlich. fur die Allgemein-

heit reichen sie niclit aus, ohne zu einer endlosen Zersplitterung zu

filhren, weiche das allgemein Charakterische vernachlassigt.

7. Bei der Bildung der einzelnen Waldformalionen (es sind deren 11 ist,

wie oben begrtindet, auf das Auftreten der Einzelarten erst secundar

Gewicht gelegt; zwar bestehen gewisse Formationen, der obere Her-

cvnische Wald, die «eschlossenen trockenen Laubwalder etc., fast

ausschlieBIich aus je einer Art und fallen dadurch mit einer nach

dieser gewahlten Bezeichnung sachlich annahernd zusammen ; aber

da die Mengbestande derselben Art gleiches Reeht haben und viel-

faltig ausgedehnter sind. so ist der Charakter anders zu fassen. Die

Zahl der Waldformalionen crseheint fast noeh ein wenig zu groB, er-

klart sich aber aus der starken Betonung von abgestufter Lichlstellung,

Feuchtigkeit und der Regionsverschiedenheit, weiche ihrerseits am

Auftreten der beigemischten Bestandteile ermessen werden; so er-

fordert es die Auffassung jeder Formation als in sich geschlossene

Einheit.

X. Die hier gebrauchlen systematischen Namen sind mit wenigen Aus-

nahmen abweichender Auffassung mit Nyhan's Conspectus iiberein-

slimmend und cifler verkUrzt angegeben ; T. p. bedeutet Typus poly-

morphic und ein Sternchen ( den Subspecies-Charakter.
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Entwurf der Vegetationsformationen des Hercynischen Berglandes.
. '

A. Walder mid an diese angesclilossene Formationen : Baum-

und Straucher-Formationeii.

Region I mid II.

1. GeschJossene Laubwald-
formation (mit trocknem Un-

tergrund, ohne Grasnarbe und

ohne montane Stauden).

a. Buehenhochwald: soc.
j
Fagus

silvatica]

b. Gemischter Laubhochwald : soc.

{
Fagus

}
Quercus ,

Fruxinus,

Populus tremula, Ulmus. . .

J

e. mitNadelholz : cop. Masci,

Filices.

2. Au enwaldf or mat ion (mit

periodisch nassem oder sumpfi-

gem Untergrunde und stellen-

weise Sumpfgrasern [Molinia],

oft im Inundationssebiete der

Bache und FlUsse liegend)

.

t *

a. Eichen-Auenwald : soc. {Quer-

cus *pedunculata).

' b, Gemischter Auenwald: {soc.

Quercus, Populus tremula, Be-

tula 2 sp., Fagus, Pinus 5/7-

vestris}. t> Corylus Avellana,

Acer campestre
}
Crataegus.

3. Bruchwald-, Waldbach-
und Wald mo or for mat ion

(mit dauernd sumpfigem Unter-

grunde und SumpfgewSchsen

an den freien Stellen oder ent-

lang den Wasserlaufen zwischen

Formation No. \ und 2).

a. Erlenbestand: soc. {Alnusglu-

ti?iosa}.

Beispiele der in den Bestand eintretenden

Genossenschaften der Nebenarten, welche

der Formation einenjeweiligverschiedenen

Charakterzug aufpragen.

Ca, Primula sp., Anemone ranunculoides

und nemorosa, Hepatica, Lathraea,

Luzula vernalis, Pulmonaria officinalis,

Orobus vernusy Galeobdolon luteum,

t> Daphne Mezereum.
,

Neottia Nidus avis, Monotropa Hypo-

pitys var. hirsuta.

Si. Vaccinium Myrtillus vereinzell, Luzula

albida. Hieracium murorum.

Poa nemoralis, Festuca gigantea,

Hromus asper, Triticmn caninum.

liubus idaeus , Heracleum Sphon-

dylium.

Listera ovata, Smilacina bifolia, Pri-

mula elatior.

Ficaria verna , Leucoium rernum,

Allium ursinum, Pulmonaria, Milium

effusum,

Aegopodium Podagraria, Circaea lute-

tiana, Angelica.

.

•

Valeriana dioica t
Stellaria uliginosa,

Myosotis palustriSj Juncus effusus, Ha-

nunculus repens.

Geum rivale, Galium Cruciata, An-

gelica silvestrts, Filipe/tdula Ulmaria.

Athyrium Filix femina, Aspidiutn

Filix mas.

lmpatiens Noli tangere, Pohigonum

Hydropiper.

Calla palustris.

Ainits incana.
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h. Gemischter Bruchwald: soc.

{Betula pubescens
1
Abuts gluti-

nosOyBD* Pinus sulvestris : t>er.

Salicesl (S. aurita). Rhamnus

rrangula).
*

Den Ubergang zu dem trockenen Walde

hilden haufig Staudenbestande der Auen-

waldformation.

4. Lichte Ha in formation (mit

trocknem Unter&rund und licht

stehenden ft ; daher Boden-
1

schicht von zusammenhiingen-

derGrasnarbe und gesellig ein-

gestreute b).

a. Birkenhain: soc. {Betula alba

^verrucosa).

h. Eichenhain: soc. [Quercus *pe-

dunculata).

c. Gemischter Hain: soc. {Betula,

Pimts silvestris, Carpimis,

Rhamnus etc.),

(L Lichter Kiefern- und Laubholz-

Htlgelwald. cop. Pinus sil-

vestris ! Bodenschicht A ira und

Ericaceae soc.

5. Buschwald- und Vorholz-

Formation (auf trocknem

Unlergrund, entvveder die lich-

ten Bander der Formation No. 1

bildend, oder selbstandig auf

trocknen Hligeln und an Steil-

hangen, wo die geschlossene

Hochwaldbildung dauernd ver-

hindert vvird) {ftt>}.

a. Waldrander und Vorholz.

b. Buschwald auf dysgeogenem

Gestein (Anschluss an die

Triften)

c. Buschwald auf eugeogenem Bo-

den (Auschluss an Formation

No. 4).

a—c: t> Corylus Avellanal Cornus

sanyuinea*

.

.

Si. Calluna, Jasion e montana, Hieraciunt

Pilosella, Sarothamnus scoparius,Agros-

tis, Aira llexuosa.

Pleris aquilina, Calamagrostis Epi-

getos,

*i*Carex brizoides,

Ca. Trifolium alpestreforubens, montan urn !

Sesleria coeruleal (Anschluss an For-

mation No. 5).
*

S\. WCytisus nigricans, Verbascum Lych-

nitis.

ft Crataegus t sp., Prunus spinosa, Rosa

T.p.canina, rubiginosa, Primus avium.

ft Tilia platyphyllos
, parvifolia, Acer cam-

pestre.

ft #Sorbus torminalis, Aria; Ligustrum.
C

-T- Melampyrum nemor., Betonica offic,

Selinum Carvifolia, Campanula persici-

folia, Clinopodium*

%- Orchis fusca, militaris, Ophrysl Ce-

phalanthera rubral (zu to.

$Melittis Melissophyllum, •i'ltierochloa

australis (zu b).

tfcBupleurum falcatum , longifolium

. (zub).

Vaccinium Myrtillus, Luzula albida

(zu c).

r
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6-. Dttrre geschlossene Xadel-

wald-Fo rmatioD (auftrock-

nem oder maBig feuchtem Boden,

ohne montane Straucher und

Stauden, mit Haidegestrauch)

.

Kiefernvvald : soc. {Pimts silvestris).

Bodenschichtsoc,

—

cop.Calluna,

Myvtillus oder Vitis idaea. An-

schluss an die Haiden und Bir-
»

kenhaine.

7. Sumpfige Nadelwald-For-

m a t i o n (auf Boden mit steter

Nasse, vielfach im Anschluss an

Moore und Sttmpfe).

B soc: {Pinus silvestris, Picea

excetsa). cop. Betula, Alms, t):

Salix aurita* Franqulu. Boden-

schicht von Molinia, Juncus sp.

(in Region III Eriophorum vagi-

tiatum)] Polytrichum commune,

Hypnaceae; gr. Sphagnum.

8. Untere Hercynische Na-
d e 1 - M e n g w al d - F o rm a t i o

n

(an hohere Luftfeuchtigkeit ge-

bunden, der Boden durch Moos-

schicht vor Austrocknen ge-

schtitzt ; montane ^ am weite-

sten zur Tiefe hinabreichend).

a. D soc. oder cop- {Picea ex-

celsa, Fagus silvatica, Abies

pectinata}; cop,—sp. Acer%$p.,

Ulmus 2 sp., Fraxinus, Car-

pinus; r. Quercus, Pinus sil-

cestris.
•

t) Sambucus racemosa, Lonicera
m i

Xylosteum, Daphne.

4- Oxalis Acetosella, Mercuria-

lis, Smilacina hifolia, Calama-

grostis arundinacea.

. . Bryctceae, Jungermanniaceae.

Erstreckt sich von der Region lib

bis zum Ende von ins-

ist mehr nach den im Anschluss an

a. X Corynephorus canescens, Jasione Mon-

tana, Hieracium boreale.

b Sarothamnus scoparius, Agrostis.

-

Juncus squarrosus, Lusula erecta,

Melampyrum pratense, Tormentilla.

1

i

.

a. Smilacina- Genossenschaft : Smilacina

bifolia, Paris quadrifolia, Polygonatum

mulUflorum und #verticillatum.

Nephrodium - Genossenschaft : N. .

montanum , Dryopteris , Phegopteris,

Aspidium Fil. mas und spinulosum,
<

Blechnum.

Lysimachianemorum, Trientalis euro-

paea, Lunaria rediviva, Orobus vermis,

Actaea spicata.

#Prenanthes purpurea , *i*Armicus

Sylvester, VEuphorbia ditlcis.

#Digitalis purpurea, # Veronica Mon-

tana.

Hypnum Crista castrensii ! Masti-

gobryum trilobatum.



40 0. Druil c

die t)T) wachscnden^ "A uiitverschiedener

Artgenosscnschaft , als nach einzelnen

Baumbestanden gegliedert; als besondercr

Beslandreihtsichaberdieser Formation an:

-

b. Gesehlossener Fichtenwald :

soc. {Picea excelsa); cop.—sp.

Pinus silvestris; Abies fehlt!

Bodenschicht : Bryinae ! Jun-

germanniaceae.

/

Region III.

*

9. Berg-Laubwald-Formation

(auf trockneren Berghiingen

meist nicht liber 800 in, dys-

geogene Gesteinsunterlage be-

vorzugend, z. B. Basalte, Phono-

lithe).

fisoc. [Fagus silvatica}; cop. Ace?"

Pseudoplatanus
r
Ulmus montana,

Fraxinus; sp. Abies, Picea,

Sorbus aucuparia.

t> Lonicera Xylosteum , r. nigra
;

Hibes alpinum; Daphne.

% Oxalisl, Parisl, Orobus vermis]

isperula odoratal Mercurtalis,

Ranunculus nemorosus, Dentaria

Imlbifera, Lactuca muralis, Ne-

phrodiaX Arum maculatum.

Dies ist keine ganz unzweifelhaft eigen-

artige Formation, indem sie die Bestand-

teile des geschlossenen Buchenwaldes (-l
a -)

auf die Berge ubertragt und nun die f>%

und 2t 9\- der Formation 8 in sich ein-

flechtet.

10. G em is elite V oralpenw aid-
Form a t i o n Beck) .

% soc. [Abies pectinata, Picea ex-

celsa, Fagus silvatica); cop.—sp.

Ulmus, Acer Pseudoplatanus u.

r.platanoides, Fraxinus, Sorbus.

t) Lonicera nigra, Rosa alpina
:

Kibes alpinum.

% Circaea alpina, Petasites albus

etc., Nephrodial

b. Hypnumtriquetrum, Hylocomiumsplen-

dens, squarrosum etc. Marasmius.

Ca.: Hypnum mallu&cum.

Blechnum boreale, Pyrola secunda,

minor.

Monotropa Hypopitys.

Si. Yaccinium Myrtillus, Luzula albida,

Oxalis Acetosella, [Chrysoplenium oppo-

nemorwn

Poa sudetica.

Ca. Carex montana, Hepatica, $Helleborus

viridis, Elymus europaeus.

Carex silvatica, pallescens, digitata,

Festuca silvatica, Melica nutans, Milium

efj'usum.

Lilium Martagon , Asarum euro-

paeunu

^Dentaria enneaphyllos, Poa sudetica,

Polygonatum verticillatum.

Homogyne alpina, Daphne Mezereum

QKnautia silvatica, Soldanella Mon-

tana.
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Es ist diese Formation, welche Bkck

(I. c.) in mir sehr richtig erscheinender

Weise umgrenzt hat, die hochst hinauf-

gehende Fortsetzung der Laubwiilder in

inniger Vermischung mit Nadelholzele-

menten, also eine obere Stufe iiber For-

mation No. 8, immer aber nur da ent-

wickelt, wo sonnige breite Bergriicken den

Laubholzerneineausgiebige Kraft gestatten.

Sonst bildet die obere Stufe iiber Formation

No. 8 nicht diese, sondern die folgende

Formation.

11. Obere Hercynische Fich-
te n wa Id-Form a ti on (oberste

Waldreetfon bis zur Baum-

r.

grenze)

.

% soc. {Picea excelsa}. sp.—

Fagns silvatiea, Acer Pseudo-

platamis.

t> cop. Sorbus aucuparia.

b cop. Rubxis idaeus, T. p. R.

glandulosus. — Vaccinium Myr-

tillus.

A- Lunula maxima j Calamagroslis

Halleriana. Aspidium spinulo-

sum, Nephrodium Dryopteris u.

montanum
f
Athyrium alpestre

7

© Melampyrum silvaticum.

12. Hercynische Waldbach-
un d Qu e 1 1 flur-Forma ti on.

(Anschluss an Formation No. 7 c
7

unterhalb der Baumgrenze sich

als Bestande der Fichtenwald-

Formalion aufldsend)

.

4- soc.
{
Chaerophyllum hirsutum,

Chrysoplenium 2 sp,, Crepis pa-

ludosa, Petasites albas}.

a. Bestiinde bis zur Durch-

schnittsregion 800 m {Equi-

setum silvaticum}.

b. Oberhalb800m (Mulgedium,

Aconitum sp.), Ranunculus

aeon itifol ins.

•

Polygonatum verticitlatum, Srnila-

cina bifolia, Trientalis europaea.

Listera cordata, Crepis paludosa :

Sphagneta !

•i'Homogyne alpina, Prenanlhes,

•^Digitalis purpurea, Epilobium an-

gustifolium.

QStreptopus amplexifolius .

Plagiothecium undulatuml Hypnum

Crista castrensis etc.

t

A Hydrurusl Lemanea, in den Ouell-

bSchen.

v

a. Arabis Halleru

#A$trantia major, #Thalictrum aqui-

tegifolium, $>Cirsium heterophyllum.

b 4 Senecio nemorensis, *Fttchsii
t Luzula

maxima.

$Doronicum austriacum.

#Adenostyles albifrons, Yeratrum

Lobelianum.

# Wiltemetia apargioides.
-
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*

Fo rma ti o nsklasse der Ge bus die.

In unserer Vegetationszone sind selb-

stiindige Gebiischformationen selten und

nur an die obere Bergregion gebunden ; die

Gebiische der niederen Regionen schlies-

sen sich entweder direct an die Forma-

tioncn No. 3, No. 5, No. 7 und No. 10 an,

oder bilden besondere Best&nde in

der Triftformation und Felsgerollflur, mit

ihren Wachstumsbedingungen an diese

ebenso wie die dortigen Krauter gebunden.

13. Alpenstraucher-Forma-
tion (Region IIIc).

Dfifehlen. t): Sorbus aucuparia,

Buschform von Picea excelsa im

Anschluss an den Waldgttrtel.

% hochwiichsige Stauden. Athy-

rium alpestre.
*

Hauptbestande :

a. Sommergrtine Gebiische, soc.

{Salixsp.y Ribes, Betuta*car-

patica}, cop. Rosa alpina.

b. Krummholzgebilsche, soc.

[Pinus montana*}.

Diese letztern treten fast unverandert

und mit eincm groGen Teil der sie be-

gleitenden b I) in dieHochmoor-Formation

(Filze !), lassen aber dabei die charakte-

ristischen %. 2J. zuriick. Hier fehlen die auf

Sphagneten angewiesenen Arten, z. B. Oxy-

coccos.

*

•

V

Kl

a. #Sali.c Lapponum und #S. silesiaca,

hastata.

•fcliibes petraeum. — r. $Alnu$ viridis.

b. Pinus montana, *pumilio.

: Mulgedium alpinum und viele andere

Arten der Hercynischen Waldbach-
.

und Quellflur-Formation.

Vaccinium uliginosum, Myrtillus, Yitis

idaea, Empetrum nigrum.

i

B. Wiesen mul an diese angeschlossene Formationen: Eraser und

Stauden - Formationeu.

14. Trockne llttgel-Triftfor-

m a t i o n (der Boden zusammen-

hiingend mit Stauden, einge-

streuten Halbstrauchern und

Grasern, stellenweise mit Ge-

bttsch bedeckt). ,

a. Hagedornbestande: Bsoc.—sp.

Crataegus 2 sp., Primus spi-

nosa
}
Rosa sp., Rubus sp.

b. Staudenformationen : Cen~

tanrea Scabiosa, Scabiosa Co-

lumbaria , Knantia arvensis,

•tt Prunella grandi/lora, Teucrium

Botrys, •:•Genttana ciliatal ^Anemone

silvestris. ',

$Peucedanum Oreoselinum, #Eryn-

gium campestre.

Ononis spinosa
f

repens, Astragalus

glycyphyllos , A nthyllis Yulneraria,

Agrimonia Eupatoria.

Brachypodium pinnatum, Koeleria

cristata, Festuca ovina, Cirsium acaule.

Werden die Graser social, so entstcht

Formation No. 16 a *
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Poterium dictyocarpum, Poten-

tilla verna und aryentea.

h Thymus Serpyllum, Genista tinc-

toria
}

Helianthemum chamae-

cistas.

tiesonders auf dysgeogenem Boden

entwickelt; Ubergang zur Gerftllflur.

c. Armeriaelongata-Tvift. Eugeo-

yener Boden.

15. Thalwiesen-Formation

(langhalmige stiBe Graser auf

Boden mit Grundwasser).

soe. {Alopecurus pratn Festucaela-

tior
}

Dactylis, Poa
7
Avena fla-

vescens etc,}.

—gr. Avena pratensis, pu-

bescens, elatior* Anthoxanthum*
3 1 J

Briza, Bromus mollis und race-

mosus etc.

%- Heracleum Sphondylium
}
Cam-

panula patulcty Geranium pra-

teuse, Achillea Millefolium, Tri-

folium sp.

16. Bergwiesen-Formation
(kurzhalmige stiBe Graser mit

zunehmendem Staudenreichtum

auf geneigtem Boden)*

soc. [Anthoxanthum
! , Avena \\a-

vescens, Festuca ovina, Luzula

campestr is etc.}. cop.—gr. Ave-

8 cop

% Anemone nemorosana sp .

Arnica \

a. Saxifraga granulata-Besland.

Zahlreiche Stauden der Re-

gion II.
1

b. Meum-BesUmd* HochwUch-

sige Stauden der Region III,

im Gebiet besonders haufie

Metim athamanticum .

c. Gymnadenia-Jiestand. Berg-

orchideen und niedere Halb-

straucher der Triftformation;

Region FII.

...

j

•i'Salvia pratensis , Sanguisorba offici-

nalis, #Iris sibirica.
*

VColchicum autumnale.

Chrysanthemum Leucanlhemum, Lych-

nis Flos Cuculi, Rhinanthus 2 sp. , Ranun-

culus acer, Rumex Acetosa, Carum Carvi,

Anthriscus silvestris.

Phyteuma spicatum, *nigrum.

.

1

-
,

'

.

>

i

••

a. Orobus tuberosus, Phyteuma ^nigrum;

Veronica Chamaedrys.

Orchis mascula, Morio.

•••Thlaspi alpestre, #Ornithogalum
umbellatum.

I). Viola tricolor, *spectabilis (Mey. Fl.

Harm.}, Trolliusl Phyteuma orbiculare,

Polygonum Bistorta. Hypericum qua-

drang.
t
H'Crepis succisifolia.

c. Gymnadenia albidal, conopsea, Coelo-

glossum ! Listera , Platanthera chlo-

rantha, bifolia.

Botrychium Lunaria, ConvaUaria,

Hypochaeris maculata.
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17.

d. jYardus-Besland. TorfigerUn-

tergrundj welcher auch die

Ericaceen-Geslrliuche als Bei

mischung zuliisst; Reg. III.

Bergmatten -Formation
= Formation der Yoralpen-

krauter: Beck, 1. e. S. 18, 37).

Reg. Hie

a. soc. {Poa alpiyia, Nardus, mil

iiberwiegendem Bestande von

%- %), Alchemilla vulgaris, var.

alp., Rumex *arifalius.

b. Quellige Matte oberhalb der

Fichlenregion.

d. $Scorzonera humilis

Pedicularis silvatica.

a. $tPotent ilia aurea, •i*Homogyne alpina,

•:•Anemone narcissiflora.

#Hieracium alpinum.

$Carex atrata.

•{•Meurn Mutellina.

b. •{•Bartsia alpina, Epilobium anagaUidi-

folium.

#Sicertia perennis, Imperatoria.

C. Sumpfwiesen und Grnnmoore, Hochmoore, Haiden: RiedgrJiser

mid Haidestraucher, Sumpfkiefern und -birkenformationeii.

18. Montane Grasmoor-For-
m a t i o n (Warming] . (Mit sauren

Grasern, Riedgrasern und Binsen

bewachseneFIachenvon sumpfi-

ger Beschaffenheit und in Be-

rtlhrung mit stehendem Wasser).

Bestande in wechselnder Zu-

sammensetzung:

a. Sumpfvviesen-Bestand,soc.{il/o-

linia coerulea, Nurdus, Carex

sp
'

» •
1
Eriophorum T. p. poly-

stachyuml)}

b. Binsenmoor - Bestand, soc.

[Juncus sp.}.

c. Reg, III: Wollgras- und Ried-

moor-Bestand (»Grttnmoore«),

soc. { Eriophorum vayinatum,

Stirpus caespitosus, Carex pan-

. ciflora}. Sphagnum I

Anschluss an die Moosmoore und Filze.

d. Torfsumpf-Besland, soc.{Carex

ampnllacea u. a, sp Sphag-

num) in stehendem Wasser im

Moore.

19. Gestriiuchftlh rende Moos-
i

Moor formation (j>Moosmoore«:

a. Succisa pratensis, Parnassia palustris,

Valeriana dioica, Viola palustris, Tri-

folium spadiceum.

fyCirsiumheterophyllumfoPinguicula

vulgaris.

-i'Hydrocotyle vulgaris.

Carex pan icea, leporina, vulgaris.

I). Juncussilratieus, squarrosus, conglome-

rates.

#Hydrocotyle vulgaris, Uvasera ro-

tundifolia.

c. Reg. Ill : Luzula (T. p. campestris)

* nigricans I

#Carex sparsiflora, #Eriophorum

alpinum.

d. Reg. Ill: •i'Scheuchseria palustris,$Ca-

rex irrigua, limosa.

Reg. I

—

II: Carex stricta, Potentilla

palustris.

^Genista pilosa.

-:•Ledum palustre (soc,—gr.).
..
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Warming ;
Ericaceen-Gestvauche

inSumpfmoos-Polstern, dazu die

Bestande c und d der Grasmoor-

FormationininnigerEinmischung).

soe. {Vaccinium uliginosum] Myr-

tillus, Galium) t Sphagnum !

$Jitncus squarrosus icop. , filiformis.

cop. Face. Vitis idaea, An-

dromeda, Empetrum, Oxycoccos.

Carex spA Eriophorum vagi-

natum ! Tormentilla.

20. Filz- Formation (Gebilsche

ftlhrende » Hochmoore«, deren

Unterwuchs, gebildet aus For-

mation 18 und 4 9, von offenen

oder geschlossenen, sommer-

oder immergrttnen Strauchern

beherrscht wird) Reg, III.

a, Sumpfkiefer-Filz, soc. {Pinus

montana var. *; Sphagnum, Vac-

cinium uliginosum}, cop.—gr.

Empetrum, Eriophorum vagi-

natum, Garexl

b. Sumpfbirken-Filz, soc. {Betula

pubescens, *carpathica, Sphag-

num).

21. Calluna-lln id e for mat ion

Ericaceen - Geslrauche gesellig

auf trocknem Boden, Si! Som-

merdilrre Bestande) Reg. II, bis

in HI &• hinaufreichend

soc. [Gattuna vulgaris} mitXeben-

bestanden

:

a. Heidelbeergestrauch von Myr-

tillus, Vitis idaea.

b. Sarothamnus -Gestrttpp (Be-

senstrauch-Haide

c. Wacholdergebusche: sp

cop. Jump, communis.

d. sp.—cop. Pinus silvestris in

Buschform, Betula verrucosa:

Anschluss an Formation 4 u. 6a.

22. Beruhai de-Formation (Eri-

caceew-Gestrauche gesellig auf

Ret!. III. $lietula nana.

Reg, II. Salu repens, Gnaphalium silra-

ticum*

Reg. II

—

III. Melampyrum pratense, silva-

ticum, Trientalis europaea , Drosera

rotundifolia, Galium saxatile, *hercy-

nicum, Viola palustris.

I

a. •:• Betula nana]

Die unter 18 und 19 mit Reg. Ill be-

zeichneten Artgenossenschat'ten.

Jasione montana, Hieractum Pilosella,

Danthoma decumbens, Antennaria di-

oica, Pimpinella Saxifraga.

Arnica montana ! Dianthus deltoides.

Salix repens, Succisa pratensis] Poly-

gala vulgaris, Hieracium vulgatum:

schaltet sich auf feuchterem Boden in

dieHaide ein und fiihrt mit Jlfolmiazu

der Grasmoorformation (No. IS) iiber.



40 - II. l>rude.

Si-Geroll flihrendem Gebirgs-

boden mil zugeselllen Arten der

Bergwiesen und Alpenformatio-

nen). Reg. Ill, besonders in

Reg. IIIc- entwickelt. Calluna

haufig, aber nicht allein Be-

stiinde bildend, haufig durch

Vaccinium, Empetrum ersetzt.

a* Callwia-BesUmd mit montanen

und alpinenStauden, Mj/rtt litis
,

Solidago var. alpestris.

b. Myrtillus-Beslimd mit Slauden

aus der Berginatten-Formation

(No. 17); cop. Calamagrostis

Hallerianal Aira flexuosa, Lu-

nula ^nigricans.

Die Berghaiden vermitteln in der die

Baumgrenze umschlieBendcn Region zahl-

reiche Obergange zwischen den Formatio-

nen der Alpenstraucher, der Bergmatten

und der alpinen Felsgerollfluren , welche

sich ortlich nahe an einander drangen.

D. Formationen aus verscliiedenartigen Vegetationsformeii zusammen-

a. Coeloglossum viride, Gymnadenia al-

trida, Thesium aipinum.

^Pulsatilla alpina, Carer rigidu,

Hieracium aipinum.

b. Empetrum nigrum, Trientalis europaea,

Melampijrum.

QHomogyne alpin a.

gesetzt, welche in directer Anpassung an ihre Interlace deren

Verbreitung teilen: Eels, Wasser. Salzboden.

23. Trockne Fels- und Geroll-

Formation (Zerstreute Be-

siedelung xerophiler Geblische,

Gestriiuche, ausdauernder und

2—Ijahriger Krauter) Reg. 11

Ilia.

*

Uauptbestande

:

a Ilagedorn-Bestand: Rosa sp.
)

Primus spinosa.

b. Liliaceen-BestdLud : Anthericum,

Allium]

( Zwiebelartig ausdauernde

Gewachse)

.

c. Serfimi-Bestand : Sedum rti-

pestrel, acre, holoniense, maxi-

mum.

(Oberirdisch ausdauernde Ge-

wachse) .

'

a. #Cotoneaster vulgaris.

b. #Allium *montanum.

Allium vineale, oleracewn, Polygo-

natum officinale.

c. #Sedum album
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d. Gestrauch-Bestand : aus der

llaideformation.

e. Krauter-Bestand; 3-GQDiko-

tylen.

f. Xerophile Graser- und Farn-

rasen: Festuca ovina var. As-

plenium Ruta muraria, septen-

trionale.

24. Montane Fels- und Ge-
rolI-Forma tion (Moose und

Flechten ftihrende Felsbesiede-

lung montaner und alpiner Ge-
i

nossenschaften). Region III, IV.

Hauptbestande :

a. Felsspalten-Gestrauch : Som-
*me rgrune und immergrune

Ilalbstraucher, Ericaceae, Sa-

lices.

b. Felsspalten-Rasen: Aira, Fes-

ticca. Filices .

e, Immergriiner Krauler-Beslund

:

Lycopodium Selagol Saxifraga

sp.

d. Moosttberzus-Bestand. Andre-

aea :

' Racomitrium hetero-

stichum u. a.

e. Flechten-Bestand.

a. Thamnoblasten: Stereocau-

Ion, Cetraria.

J3.
Phylloblasten : Parmelia

saxatilis, Gyrophyra ! Um-
bilicaria !

y. Kryoblasten : Rhizocarpum

geographicuml Lecanora sp.

Die Regionshtihe Ilia, H(b-o
f
IV bildet

Unterabteilungen.

25. F 1 ussufer-Fo r mation (Be-

stande von Strauchern und Stau-

den ohne Waldschutz am Ufer

ilieBender Gewasser auf hoch-

stens periodisch inundiertem

Geliinde). Reg. II. Bestande:

d. Genista germanica, Thymus Serpyllum.

e. Euphorbia Cyparissias, Artemisia cam-

pestris , Potentilla verna , •:* opaca
,

Qcinerea, Arabis hirsuta.

f

QPeucedanum Cervaria, Verbascum

Lychnitis.

•i'Hutchinsia petraea.

H'Asplmium *Serpen tini.

QCeterach offitinarum.

a. In Region III hinaufsteigend #Cotone-

aster vulgaris.

Im Anschluss an Formation No. IB

Pinus montana*, Sorbus aucuparia in

Zwergforni.

b. •i'Agrostis rupestris, $'Juncus trifidus.

Woodsia ilvensis, •Yfhyperborea.

c. H'Saxifraga decipiens.

*i'Sedum alpestre.

b •i'Linnaea borealis.

d. Potytrichum piliferum, Dicranum sp.

In den dunkelfeuchten Spalten

Schistostegal

e. Cetraria islandica, Cladonia rangiferina.

•i*Cetraria nivalis.

Vmbilicaria pustnlata, Gyrophora

proboscidea.



IS 0. Drude,

a. Sonimeryrune Gebusehe : Al-

net a, Saliceta. (Anschluss an

Formation 3, 7).

I). Graser- und Stauden-Bestand.

gr.—cop.: Baldingera arundina-

cea, Filipendata Ulmaria, Pe-

tasiles off., Symphytum off.

26. Sumpf- und Teich-Forma-

t i o n (Bestande von unter stehen-

dem Wasser wurzelnden, auf-

recht im Wasser emporwachsen-

denodersehwimmendenGrasern

und Krautern,ohne Sphagneten).

Reg. II, sich in unveriinderten

Bestanden in Reg. Ill verlierend.

a. Schilf- und Binsen-Besttinde:

soc. gr- Ph 7
*a<jm ites , Scirpu

s

lacuster u. a., Sparganium,

Typha .

b. Schwimmpflanzen-Bestande.

a. Mit Sehwimmblattern: Nym-

phaea, Naphar, Polygonum am-

phihiurn (» Schwimmdcckena).

|3. Intergetauehte Blatter : Pota-

mogeton etc. (»Tauchgrtinde«).

Die oft mit dieser Formation in Zu-

sammenhang stehenden Briiche und Moore

siehe unter No. 3 und 18.
m

27. II a I o p h y t e n - F o r in a t i o n (auf

reicheren Kochsalzgehall im Bo-

den angewiesene Bestande).

Reg. I und II.

a. Salzsumpf-Bestand: gr. Tri-

glochin maritimum, cop. T. pa-

lustre, A Zannichellia pedicel-

lata .

b. Salztrift-Bestand: soc.{Glyceria

distans, Glaiu: maritima mit

nicht salzbedUrftigen Grasern

und Stauden}.

c. Trockne Salsolaceen-Yluv: cop.

{Salicornia herbacea , Cheno-

podina maritima}.

a. Solanum Dulcamara.

b. Nasturtium palustre, silvestre, am-

phibhtm.

#Allium schoenoprasum.

Potentilla palustris , Ranunculus Flam-

mula, Glycerin fluitans.

i

a. Butomus umbellatus, Sagittaria sagitti-

folia, Alisma Plantago.

*i*Acorus Calamus,

b. $Hydrocharis Morsus ranae.

tfcTrapa nalans.

Aster Tripoliuml Spergutaria salinal

^'Artemisia maritima, QPlantago mari-

tima, Juncus Gcrardi.

v
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Bei jedem Anlauf, welcher genommen wird, urn eine bisher allge-

meiner gehaltene wissenschaftliche Methode zu vertiefen, sie in em be-

stimmtes System zu bringen und die Literatur folgerichtig in dieser Richtung

anschwellen zu lassen, ist dieFrage notwendig, ob dieaufgewendeten Mittel

dem Zwecke entsprechen, ob ein angemessener wissenschaftlicher Wert

jene Arbeitsrichtung kront. Diese Frage ist auch hier noch aufzuvverfen;

konnte doch die ganze Formationsgliederung einer eng umschlossenen

Flora mehr flir ein geographisches Spiel als ftir ein Mittel, grundliche Ein-

sicht in die jelzt bestehenden nattlrlichen Verhaltnisse und in die jtlngste

Vorgeschichle der Florenentwickelung zu gewinnen, gehalten werden.

Ich glaube aber, dass es nicht sehwer ist, den heutigen wissenschaft-

lichen Wert der geschilderten Methode zu bezeichnen, filr welche schon

Grisebach (s. oben) die besondere Ermoglichung zur Grenzbestimmung der

nattlrlichen Florenabteilungen in Anspruch nahm. Urn hierauf, da Grise-

bach selbst niemals ein einzelnes Beispiel ausgeftlhrt hat, unter Bezugnahme

auf meine Gliederung des mitteleuropaischenFlorengebiets kurz einzugehen,

ware eine Scheidung der 27 ftir das Hercynische Bergland angeftlhrten

Formationen notwendig in solche, welche dem Charakter des Alpenbezirkes

entsprechen
;
und in solche, welche aus dem nordlich angrenzenden baltischen

_

Bezirke Deutschlands, wo sie die jiingste Florenentwickelung zur Geltang

gebracht hat, tlbergreifen. Zu den ersteren recline ich die Formationen

No. 1, 4c und 4d, 5, 8, 9, 10, 14, 42, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 und 24

der Hauptsache nach, welche zugleich fast alle die gegen das baltische

Tiefland mit deutlich ausgesprochener Vegetationslinie abgesperrten Art-

areale umschlieBen; dagegen sind die Auenwalder, Bruchwalder und

Waldmoore, Birkenhaine, Kiefern- und Fichtenwalder ohne montane t)

und 2J-, die Thalwiesen nach Ausschluss einzelner dem Alpenbezirke eigen-

ttimlicher Nebenbestande von Avena-Avten, Salvia etc.
?
die Gras-und Moos-

moore fast in ihrem vollenArtbestande, die niederenllaiden, dieFlussufer-,

Sumpf-und Teichbestande, sowie endlichdie Halophytenformation entweder

gleichartig htlben und drtlben, oder sind sogar — immer nach Ausschluss

einiger hier und da eintretender Alpenbezirksarten — ihrer Bildung nach

als »baltisch« zu bezeichnen, d. h. im baltischen Bezirke Mitteleuropas zu

ihrer vielseitigen Ausgliederung und Vorherrschaft gelangt. Diejenigen

Formationen also, welche aus dem Alpenbezirke in den baltischen ttber-

getreten sind oder umgekehrt, und welche den Weg der Verbreitung ge-

wohnlich durch in bestimmter Richtung abnehmenden Artenreichtum inner-

halb dieser Formationen zeigen, sind von den Grenzbestimmungen der

engeren Vegetationszone mitsamt ihrem Artbestande ausgeschlossen. Was

hier von der Nordgrenze des Hercynischen Berglandes gesagt ist
;

liisst sich

auf die ganze Vegetationszone ausdehnen: gegen die ponlischen, atlan-

tischen und mediterranen Grenzen hin treten ebenso gewisse Formationen

tlber und bilden da die Vermischungselemente, andere halten inne.

Botanisclie Jahrbucher. XL lid 4
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Die gesamte Charakterisierung einer Flora erhalt ddrch Bezugnahme

auf ihre Vegetationsformationen einen Untergrund, welcher die statistischen

Merkmale wirkungsvoll gestaltet. Man bemtlht sich
;
Florenvergleiche atis-

zufllhren in denVerhaltniszahlen von Pteridophyten, Gymnospermen, Mono-

zu Dikotvlen, obwohl bei den letzteren die GrbBe der Verhaltniszahlen von

einzelnen Familien abhangt, welche sich compensieren konnen: die An-

abe der artenreichsten Ordnungen und deren Charaktergattungen erscheint

mir ein viel wirkungsvollerer Auszug aus dem Artkataloge. Aber derselbe

findet seine naturliche Erganzung in der Gliederung nach dem biologischen

Verhalten aller Arten bezttglich des Ausdauerns; nur liegt auch hier nicht

in den summarischen Berechnungen der Gesamtflora das eigentliche Ver-

gleichsmoment. sondern in den sich auf Abtrennung der Hauptformationen

sttttzenden Teilberechnungen. Erscheinen hier die Berechnungen filr so

viele Einzelformationen zu umstandlich und deswegen, weil zu viele Arten

an mehreren gleichzeitig Anteil nehmen, wertloser, so bedarf es nur des

Zusammenfassens der Formationen zu natttrlichen Gruppen, urn befriedigende

Kesultate zu erhalten, welche — worauf das Hauplgewicht gelegt werden

muss — mit ebensolchen Zahlenangaben anderer Vegetationszonen ver-

gleichbar sind. Zum Vergleich fuhrt immer >der Gedanke an die gesamte

Vegetation der Erde zuriick.

Ein anderer wichtiger Vergleichspunkt betrifft die vorherrschenden

Arten gleichnamiger Formationen aus verschiedenen Florenbezirken. Ver-

gleicht man z. B. die hercynischen Gebirgs-Moosmoore mit Vaccinium- und
> t

Enipetrum-Ge&tr&uch und die aus Greenland gleichnamig von Warming ge-

schilderte Formation, so bemerkt man in letzterer 1
) eine ungleich groBere

Ftille von Moosen der Gattungen Aulacomnium, Dicranum, Polytrichum und

Hypnum; Empetrum und Betula nana wachsen dort wie im Harz (ohne

Rttcksicht auf Haufigkeit der Stellen) dazwischen, auch Ledum] Vaccinium

uliginosnm, die hercynische Charakterart, ist ftir Gronland nicht als Cha-

rakterbestandteil in den Mooren angegeben. Die »Graeskjaer« von Erio^

phorum angustifolium und Scheuchzeri mit Scirpus caespitosus, 4 [Juncus,
"*

einer Menge uns fremder Catex-Arten entbehren des Eriophorumvaginatum,

welches tlberhaupt nur aus dem nordlichsten Teile Gronlands sicher bekannt

ist ; Andromeda polifolia wachst hier wie dort; von den vielen uns fremden

arktischen Arten beriihrt aber die Zahl der Saxifragen in den Mooren uns

liberraschend. So findet man die Verschi ed enheit einer For-

mation, welche man in vielen ihrer Bestandteile auch im

Bereich der mitteleuropaischen Flora als arktisch-glacial

anzusehen gewohnt ist, doch noch viel groBer, als man bei

der Vergleichung des gesamten Artkataloges von Gronland
und dem hercynischen Berglande erwarten dttrfte, und

- L

.

* ' f

\) Om Gronlands Vegetation, S. 132. Siehe diese Jahrbticher Bd. X. S. 389.
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Warming

SchlUssen uber Heimalfragen und W der arktischen Bttrger

benutzt. Mit Recht fuhrt er an. dass bei statistischen Vergleichen nach dem

Artkatalog alle Species mit gleichem Gewichte auftreten, wahrend in dem

Formationsvergleich der natttrliche Schwerpunkt auf die herrschende Vege-

tation fallt. So lange aber die auBeren Lebensbedingungen unverandert

geblieben sind, wird auch kein Wechsel in den Hauptbestanden einge-

treten sein.

Das biolosische Studium der Flora wird, sobald als es den mono-

graphischen Rahmen der Einzelarten verlasst und zu hbheren Einheiten

greift, nur an die nattirlichen Formationen sich halten konnen ;
filr diese

hat es nicht nur Wert, sondern es erschlieBt sich sogar ganz von selbst die

Aufgabe, filr die in so bestimmter Weise zusammengefiigten Pflanzen die

Organisation sfragen ftti Wasserversorgun
>

Transspirationsschutz, Ver-

mehrungseinrichtungen und die Abhangigkeitsfrage von Insolation und

Bodenwirkung zu bearbeiten.

Im Dienste der Geographie endlich konnen bestimmte topographische

Abteilungen des Landes, wie Gebirgsregionen, nur im Anschluss an das

Auftreten und Verschwinden bestimmter Formationen mit einer der Natur

einigermaBen entsprechenden Annaherung abgegrenzt werden, so wie dies

bei Erwahnung der Grenzbestimmungen fUr den baltischen und den Alpen-

bezirk gezeigt wurde.

Es lassen sich daher folgende Hauptpunkle als Gewinn der Formations-

vergleichungen aufstellen

:

4} Die Klassen der allgemeinen Vegetationsformationen der Erde wer-

den durch Zuruckftihrung auf ihre den Florengebieten entsprechenden

nattlrlichen Einheiten fur alle weitergehenden Untersuchungen vergleichbar

gemacht.

2. Durch Zusammenfassung der in den Vegetationsformationen einer

Flora zusammengefugten Arten tritt neben die systematische Artstalistik

eine biologische Statistik auf nattlrlicher Grundlage.

3. Die Vegetationslinien der im Areal beschrankten Arten einer Flora

erhalten eine Unterlage, indem die Arten nicht als solche, sondern im An-

schluss an bestimmte Bestande in ihrer Arealgrenze untersucht werden.

Wanderun die ein-
— — — — — j -^^^ —

zelnen Arten hinaus auf ihre gemeinsamen Bestande erweitert und erhalten

dadurch in der Behandlung florenentwicklungsgeschichtlicher Fragen eine
A m

Verscharfung.
-

»

.

.

A J-

* ^ I

EOT an: .:/,.
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