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Ubersiclit der in den Jaliren 18t)l—94 iiber Eussland
M J

erscliienenen pliyto-geograpliisclien Arbeiten.

Von

Prof. N. J. Kusnezow
Jurjew-Durpat.

Vergl. Bot. Jahrb. Bd. XXII Littcraturbciiclil S. 24—44.

hh Vi

§ 3, Die Vegetation des europaiscben Russlands.

88. Klinge, J.: Das Wandern der FichlCj Picea excelsa Lk. — Sonder-

Al)dr. aus der Bait. Woclienschr, fur Landvvirlschaftj GevverbefleiB

und Handel in Dorpat 1892 Nr. 20—21.

89, Korshinsky, S. : Uber die Entstehung und das Schicksal der Eichen-

wiilder im mittleren Russland, — Engler's Bot. Jahrb. XIII, Bd,

III.— IV, Heft. 1891.

90. Krischtafovicz: Anzeichen einer inlcrglaciaren Epochc in Central-

Russland. —Bull. Soc. Natur. Moscou 1890 p, 527-—5i7.

91, Kusnezow, N.: Zur Frage liber die Einwirkung der Eispcriode auf

die geographischc Verbreitung der Pflanzen in Europa (10 pp.).

Isv, Imp. Russk, Gcograficz. Obsczestva. T. XXVII (russisch).

Voriciufige Xachricht tlber eine recognoscierende ExpeditioUj92.
r

1

die ira Jahre 1894 zur Untersuchung der Pflanzendccke ausgosandt

wurde. — Esped, zur Unters. der Quelle der HauptflUsse d. Europ.

Russlands 1894 (russisch).

93. Litvinow, D.: Geo^botanische Bemerkungen zur Flora des Euro-

paischen Russlands. — Bull. Soc. Natur. Moscou 1896 Nr, 3

{russiscb).

94. Nesterowsky-j If.: Uber die Entdeckung eines Schneeschuhs und

von Resten von Mammuth- und Ochsenkiefern bei der Bearbeilung

der Priclialowskischen GoIdgrubCj der Compagnie W. J. Astaschew

in der Nahe von Jekaterinenburg gehorig. — Sap. Uralsk. 01)scz.

Lubit. Jostestwcsn T. XII. Vip. 2. pp. 45—47 (russiseh).

95. Schatilow, J,: Der siebzigjahrige Versucli eines kiinstlichen Wald-

anbaues auf der Schwarzerde. Mit 1 Karto, — Russk. Ljessn.

Djelo 1893 (russiscb),

96. Sernander, R,: Uber das Vorkonimcn von subfossllcn StrUnken auf

deni Boden schwedischer Seen. Bol. Gentr, Nr. 11 u. 12. 1891.
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97. Tanflljew, G-*: Uber subfossile SlrQnke auf Jem Bodeii von Seeu

98.

Bol. Gentr. Nr. 42. 1891.

Die Ursachcii der Bildune: und Verbi'cilunt' von Torfniooren im

Europ. Russland. —- VllI Ssjjosd Russk. Jestestv* i Wraczej. Ssekz.

Agronom. 1890 (russisch),

99, Weber, C. A,: Uber die diluviale Vegetation von Klinge in Branden-

burg und liber ihre Ilerkunft.

Nr. 40. 1893.

Beiblatt zu den Bolan, Jalirb

4 00. Wojeikow, A.: Die Einwirkung des Mcnschen auf die Natur.

Semlewje denie 11 u, IV 1894 (russisch).

In den iiieislen Arbeiten der russischen Phylo-Gcographen \\urdo bis in die letzte

Zeit der Zusammenhang zwischen der Verbrcilung der Vegetation und den klimalisclicn

und Bodcnbedingangen crlLiutert. Die historiscben und orograpbiscben Brdingungen

dagegcn warden kaum in Betracht gezogen. Vor einigcr Zeit erscbien cine Arbeit von

LiTVJKuw[93]j in welclier der Autor vcr-sucbt, den Zusammenbang zwiscben der Orogra-

phic und Gescbicble einerseits, und derVerbreitung der Kiefer und melirerer anderer, die

Kiefer begleitendcr Arten andererseits im europtiischen Russland zu bestimmen. Litvikow

sucht zu beweisen , dass am Rande des skandinavisch-russischcn Glctsclicrs wahrcnd

der Eisperiode drei Punkte der Verbreitung der Kiefer auf Felscn existierten, nUuiIicb

die folgenden: die Wolga-Berge, die Donez-Berge und die mitlelrussisclie Anhohe (Tillo).

Diese Gegendcn zeicbnen sicb auch jetzt noch durcli eigenfunilicbe Vegetation aus: es

baben sich bier viele scltene und cndcmische Arfcn erhaltcn, und Ijier gcdeiht auch die

Kiefer auf I'elsen^j, wSlirend sie sonst im ganzen iibrigen europLiischen Russland nur

auf dem Sande und in lloclitnooren vorkommt,

Der Autor weist darauf bin^ dass der jetzige Charakter der Fh)ra diescr drei Punkte

im europiiiscben Russland, welchc geradc auf der Verbrcitungsgrenze der erratischcn

-1) LrrviKOw gcbiila-t unzwcifeUiaft das Verdienst, auf diese intercssante Tliatsaciie

inbetreir der eigentiimltcben Verbreitung der Kiefer auf Felscn bingcwiesen zu habciL

Aber beim Lesen seiner Beschreibung der Bergkiefeinwalder (an 4 Orleu des europiii-

sclien Russlands) (Seite 8—22] tritt es jedeni unwillklirlich vor AugcUj wie wenig diese

Frage noch erorterl wordcn ist, und eine der niichstcn Aufgaben der geo-botanischcn

Forscliungen im europtiisclien Russland muss das ausfiibrliche und sorgfiiUige Studlum

dieser Gegenden sein. Besonders wichiig ware es, genauer die Frage der Nadelwalder

im Jelctzkischen Lande zu sludieren. Diese Frage ist schon von Koi'I^en in seiner be-

kannten Arbeit uber die Coniferen-Biiurae des europUischen Russlands bcriihrt worden;

er nimmt an, dass die ivieferwiilder des Jcletzkischen Bezirks einst in oincui ununler-

brochenen Zusammenbang mit dcnjenigen am Flusse Woronesh bei der Stadt Lipezk

einerseits und mit den Brjanskischen Waldern andrerseits gestanden baben. Diesclbc

Ansicht ist auch von Danilow ausgesprochen worden. Litvinow vermutet jedoch, auf

Grund einiger Daten, dass diese Meinung Libcrtrieben ist, und dass, wenn auch die Kic-

fernwiilder einst im Jcletzkisolien Bezirk sebr ausgedebnt gewesen sind, sie doch

schweiiieli in unmitlelbarer Verbindung mit den Bjanskiscben und Lipozkiscben Wal-

dern gestynden iiabcn. Obrigens bemerkt er, dass »die Frage inbotrell der Nadelwalder

im Jelctzkischen Bezirk eines besonderen speciellen Studiums bediirfe« (p. 20),

'-^
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Blockei) lici^en, sehr i^emischt ist, dass diese Klora Reprasentantcn dcr Wald-, Steppcn-
utid Gebir-svcgetalion aufwcist. Ein ahnlicher, abcr noch gemisclitcrer Charaktor der
Vcgotalion cxislicrtc, nach dcr Ansiclit dcs Autors, wahread der Gletscherporiode am
Randc dcs skandinavisch-russiscbcn Gletschers. Dem Ziiruckweichen dor Glelscbc

egaiin dicse Randvcgotalion uud insbesondere diojcnigc dcr drei obeugenamUcii
Punktc sicli liber das ganzc curopiiischc Russland zu vcrbreituu ; docb die Geschwiiidij^kcit

dcr Verbrcitung war bci den verschiodcnea Arten aucb verscbieden; die einen, indem
sie sich vorzugHcb nacb Norden bin ausdehnten, bcdingLon don Waldcbarakter dos
beutigcn niJrdlicben Russlands; die andcron jcdoch nahmcn nur Gegoridon cin, \velcbe
bcutzulage von Schwarzerde-Steppcn bedcckt sind und bildelcu so die fiir die Scbwarz-
crde (Gzcrnosem) cIiarakterisLischen Sleppcnpnanzcn (nacb RrniKciiT). nicsc dor
Scbwarzerde eigenlumlicben Pfianzen jedoch, ebciiso wie die Fclscnkiefcr und die

selteneii Pllanzcn der drei obcngcnannten Punkte konuncn im europaiscben Russland
noch in eincr vicrtcn Gogcnd vor, niiinlich auf dem Silurkalkstoin der Oslseckiisle,

LrrviNow meint, dass dieso Gcgcnd, wenigstens wJihrend der zweiten Verglelscbcrun
Russlands frei von Gletschcrn gcwescn isf, und darum konntc aucb die bezcicbneto
eigenartige Vegetation der drei siidlichcn Punkte, wclcbe sich am Rande dor Gletscber
bofandj so friib zum felsigcn Slrande der Ostsee hindurcbdringen. Auf diese Weisc
crklart sicli der eigenartige Cbarakler der Vegetation diescr Gegend, nach Lixvinow's
Meinung bibiete Jie Iclztere in der postglacialcn-Zeit aucb ein Centrum der Pllaiizen-

verbreilung in der russischcn Ebenc, wic es die Wolga-Hobenztige, derDonelzky Krjasb
und die niitlelrussische AnJiobe warcn.

Von den 76 Arten, welche die drei siidUcben Inseln der Gebirgskiefernwiilder
und die Linie der angrenzendcn Kreidcfelsen charaktcrisieren , sind 23 Arten fur das
europiiischc Russland cndemiscb; von deo iibrigen 53 Arten aber komml ungcfahr3/5

(32 Arten) in den Gcbirgen von Westeuropa, der Krim, des Kaukasns und Centraiasiens
vor; niehrcre sind sogar im arktisclien Gebiet gefundcn Nvordcn {17 Arten von 32). Von
alien Ortcn, welcbo an dcr Grcnzlinie dcr erratischcn Blticke liogen, zeichnen sich die

Kreidefelscn dcs sudostlicben Teilcs dcs Sleppengebietes durcb den gebirgigsten Gba-
rakter in ibrcr Vegetation und den grolSten Endemismus aus (21 Arten). Ferner wird
aucb imsiidlicben Landteile, welcher an die Gletscherablagcrungeu grenzt, cine eigen-
artige Flora bcobachtet. Die mittelrussisclie Anhobc und die Wolga-Berge sind im
Vergleich zu diescn beidcn Punktcn, welcbe die eigenartigsle Hera besitzcn, weit
armor an scltencn und endcmischen Formen. Litvinow eikllirt diese Thatsache dadurch,
dass die Wolga-Berge, sowie die mittelrussische Anhdhe mchr cingccngt und von
Gletschcrn umgeben waren, als der siidwestiictie Landstrich und besondcrs die Kreide-
Bergkette, welche das wichtigste Vegefationscentrum des europaiscben Russlands ist.

Litvinow glaubt, wie wir oben gesehen haben, dass die Randflora des skandina-
visch-russiscben Gletschers einen gemischtcn Charaktcr gehabt hat; es verciniglcn sich
in ihr die Elemente der arktisclien-, alpinen-, (Tajga-) und Sclnvarzcrdesteppennora.
Er meint, dass die charakteristiscbe Flora unsercr Schwarzerde-Steppcn in ibrcn wicb-
tigslen Reprasentantcn schon auf den steinigcn Abhangen

, welcbe die Rander des
skandinaviscb-russiscben Gletschers umgabon, existiert haben und nicht eine spiitcre

Ei'scheinung, nicht eine Einwanderung vom Kaukasus und den Karpathen, wie andere
Korscher behaupten, ist-).

\) »Auf der Grenzlinie der erratischcn Bldckec(, sagt der Autor, ohaKen viole Arten
in ihrer Verbreitung nacb Norden inne; und man kann uborall, wenn man diese Linie

an irgcnd einer beliebigen Stellc durchschncidet nacb dem Sudcn bin eine rapide Be-
reicheruo^ der Flora und das Erschcinen von cndemischcn Arten beobachtenc^

2) Leider sind Litvinow, wic es schenit, die neuesten Arbeiten von Nehbi^jg und
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Nach LiTviNow's Ansicht verbreitele sich bcim Sch-winden dcs Gletschcrs cin Teil

der Randvegelation, hauptsaclilich die Mcsophylcn mehr nach Norden. Was die Xero-

phyten anbela»gt, so verschwand aus der russiclien Ebene eiii Teil derseJLen spiirlcs

uiul erhielt sicb bloC in den Bergen MiLleieuropas und irn Ural; der andere Teil jedocb^

welcher den Charakter ausstcrbender Pflanzen liat, blieb nur an einigcn Orlcn in der

russichcn Ebene bestehcn. EDdlicli liat sich cin ganz bedeutcnder Teil der Flora des

siidlichen Gletscberrandes, der aus Xerophyten niit weniger ausgesprochcnem Gebirgs-

charakter bestebt, der LoGebenen bemachtigt^ indcm er sich auf dem Lande des zurllck-

tretendcn Gletschers festsetzte, und ist bis zur Jetztzeit in Geslalt dor sogenannlcn

Scbwarzerde-Steppenflora vorgedrungen. So machten, nach Litvinow's Meinung, die

Repi-iisentanlen der jetzigen Schwarzerde-SLeppenflora des europSischen Russlands einen

bedeutenden Teil der Flora der Gletscherriinder aus, wo sie sicb auf Felsen angcsiedclt

batten, und ihr Ubergang auf den LdI3- und dann auf den Schwarzerdebodcn 1st ebenso

cine secundiire Erscbeinung, wic der Ubergang der Kiefer von ihren felsigen Standorleu

wahrend der Eisperiode auf den Sand und die Torfmoore des heutigen Tajga-Gebietes.

Dcrseiben Fragc von der Einwirkung der Eisepoche auf die geographischc Yer-

brcitung der Pllanzen ist ein kurzer Bericht des Autors dieser Ubersicht [91] gewidmet,

in wclchem er die neuesten Aufsiilze von DkudeI), Krassnow-] und leilweise auch die

obengenannte Arbeit von Litvinow kritisch anaiysiert. Der Autor stimnat mit den An-

sichten von Drude und Krassnow nicht iiberein und fuhrt die lelzte Arbeit von Natiiorst

an, der durch seine priicisen palaontologischen Untersuchungen deutlich nacbvi'eist, wic

der rtlanzencharakter am Rande des skandinavisch-russischen Gletschers zur Zeit der

Eisperiode beschafTen gewesen ist [nach Nathorst besfand dort cine rein arktische Flora),

Nur einStudium der russiscbenTorfmoorc und desDiluviun^s alloin kann, meincrMeinung

nach, diese interessanle, aber bis jelzt noch dunkle Frage von der Pflanzenwelt Russ-

lands wahrend der Eiszeit genau entscheiden, Wenigslens erlautern die fortgeselzlen

eifrigen Untersucbungen der Pflanzenrestc aus den Torfmooren und Seen Deutscblands,

Skandinaviens, DiineniarkSj Englands immer mehr und niehr die EntNvicklungsgeschicbte

der IMlanzenwelt des nordweslliciicn Europas seit der Eisperiode^), Beiliiufig soil hicr

in Kurze auf die neuesten abalichen Untersucbungen von Sernandeu[9G] bingewiesen

werden. Sernandlr fiihrt, indeni er die Thoorio der klimatischen Schwankungen von

Clvtt teiltj ais neues Beispici zum Beweise derselben die subfossilen Kiefernstrlinkc an,

die er auf clem Grunde und in den Ufereinschnitten des Sees Ax.sjOn in Schweden
gefunden bat. In Bcziehung zu diesem Aufsaize von Sernakder erschien von Tam-iulw

[97] einc Scbrift, in welcher er die Ansiclit ausspricbtj dass das Auffniden von Kiefern-

Nathokst unbckannt, die ganz liberzcugend beweisen, dass am Rande des skandina-

vischen Gletschers zuerst nur eine arktische Fauna und Flora existierl baben, welcbc

erst im Laufe der Zeit der Steppe und nachlier dem Walde den PJatz geniumt bidten.

Es sind daher seine Beweise inbetreff des gcmischton Charakters der Flora nicht ganz

liberzcugend.

1) Drude bcmiiht sicb in^jPeterm. Geogr, Mitt. ISSOh zu beweisen, dass inniitten

des skandinvaisch-russischen .Gletschers eisfreie Stellen geblieben wai-en, auf denen

sich die Vegetation seit dem Pliociin unversehrt erhalten und nachher iiber die ganze

vom Eise befrcite FUiche verbreitet hat.

, 2) Vergl, wlibersicht" fiir das Jahr 1890, Seite 74

—

75, in Engler's Jahrbucliern,

Bd. XV,

3) Bei uns in Russland sind die postpliociinen Ablagerungen bis jetzt noch sehr

wenig untersucht. Man kann deswcgen bier nur einen kurzen Bericbt von Nestkhowskv

[94] nennen^ in wclchem dns Auffinden von Kiefernresten in den postpliociinen Abla-

gerungen in der Niihe von Jekalciineuburg erwalml wird.
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striinkcn in sch\Ycdtscljen Torfmoorcn, am Ufer und auf dem Grundc der Seen nocli

anders, als durchBLYTi's Theorie der klimatischen Schwankungen crkliirt werden kann,

niimlicU viel einfacher — durcli die periodischen Was.serschwanknngen in den Torfsecn,

Das Wasscr stoigt in ihnen cinmal infolge der Erhcbung dcs Bodens, auf wclchcm sich

die organischcn Bestandteilc ansammcin und zweitens durcli den ZuHuss von Quell-

wasser, Schnecwasser u. s. w. Es tritt der Moment cin, wo das Sleigcn des Wassers
sein Mnxiniuni erreicht; dasselbe iiberflutet das angrcnzcndc Toilmoor, die Baumc
Rtcrbon ab, und die Stammc sinken auf den Scebodcn nieder. Es erfolgl also eine groGe
Vcrsumpfung derCegcnd; der Sec vcrwachst und cs cntsteht aufs neue ein Torfmoor,
auf dem wiederuni ein neucr Wald heranwachst. Mit der Zcit tritt inlolge der Raum-
vcranderung dcs Sees durch das zunebmcndc Versumpfen dcsselben wiederum cin

Verwundcrunf; trotz cifrigen

Ubergewicbt an Wasscrgebalt dessolben ein; das Wasser ini See slelgt und vernichtet

cndlicb, indcm es nochmals das Torliand uberschwcmml^ den wiedergcwachscnen Wald.
So kiinncn, nacb Tanfiukws Meinung, die Reste von Baumslammen in den Torfmooren
des Gouverneaients Petersburg, Wladimir und Ujasan crklart werden.

In Bczug auf das Abwecbseln einor Formation mit der andcren in Uuss!and baben
wir cine Schrift von Kousiiinsky liber die Enistebung und das Scliicksal der Eichcn-
wiilder Cenlralrusslands [89], Im Friilding des Jahrcs 1 88S untcrnahm Kousuiksky mit
dem Waldrevisor Patkanow cine Excursion in die Umgebung der S(adt Laiscbew im"

Gouvcrnemcnt Kasan zur Cntersucbung des Einllusses der Hasen auf den Wucbs jnngcr
Eiclienwalder. Im Waldc selbst fanden sie zu ibror

Suclions »im Laufe von zwei Stunden mil Ilulfe zwcier Waldwiirter^' in dem noch nicbt

altcn Eichcnwaldc keinen jungcn Eicbennachwuebs. Dieses Faclum braciite KousurNSKY
auf den Gedankcn, dass die jungen Keime der licbtliebenden Eicbe im Sclialten eines

Eicbcnwaldcs nicbt aufwacbsen konuen. Andrerseits konncn die Samen schatfcnlie-

bendorllolzgcwacbse, z. B. derTanne und Ficbtc ausgezcichnot im Scbatlen der Eiclien-

wiilder gedeibcn, und darum ist auch cin VerdrUngen derselben durcb dicsc Nadel-
biilzer im Laufe der Jabrbundorte unausbleibUch, abgeseben von anderen auCcren
EinnUssen, nur infulge ihrer Vorliebe fiir scbaltigen Slandort. Kousiiinsky crkcnnt also

an, dass in der Natur im Waidgebictc ein bcstandigcr und unabwendlicber Austausch
der cinen ilolzarten mit der andcrn staltfindel, und dass dieser natiirlicbe Waldaustausch
unabbaiigig von alien klimatischen Bedingungen, nur infolge des groCeron odcr ge-
ringercn Licbtbedurfnisses vor sich gebt. Birkenwaldcr miisscn daher mit Kiefern-
wiiidern, Kiefern- mit Eichon^valdcrn abwechseln, Eicben werden von Buchen verdrangt,
Buclien von Tannen etc. — Dicsc Ansicbt bcgrundet der Aulor mit Tbatsacben aus der
ausUindiscben Litteratur, die sicb eincrscits auf die fossilcn Reste der Quarlarepochc
Iiauptsiichlicb auf das Studium der Torfablagerungen — andrerseits auf die Aussagen,
dass friiher die Eicben walder in Wcsteuropa ^veiter verbrcitet gewcscn sind, stiitzen.

Woiter au(3ert der Autor liber die Enistebung und den jetzigcn Zustand der Eicben-
wiiUler im europaiscben Russland folgcnde Ansicbt. Die Eiclienwalder Russiands sind

vcrhiillnissmaBigjungenUrsprungs, clwa 1000—1500 Jabr alt [?]. Sie entstanden auf den
Scbwarzerdosteppcn, und man kann folglich umgckobrt aus dem Verbreitungsgebict der
Eicbenwalder Russiands ein Urteil gcwinnen ubcr die frubere Vcrbrcilung der Steppen.
Die EicbeuAvaidcr entstanden in der Steppe damals ebcnso, wie auch jetzt das Eindringen
der Eichensamlinge in die Steppenvegetation geschiebt. Gewohnlich erscheint die

Eicbe nach Koushinsky's Bcobachtungen im Waklsteppengebiet in Form von Straucbern
mitten in der Straucbstrppe. Indcm die Eicbe aber allmahlich heranwiicbst, verdrangt
sic die lelztere. Docb auch die Eicbenwalder ibrcrseits sind nichts ewiges, dauerndes;
auch sie werden mit der Zeit von Tannen und Ficbten verdrangt; auf diese Weise
dringen aucb die Tannen- und Fichtenwiilderj nacb Korshinsky's AnsichI, immer mebr
und mohr nach Siidcn vor.

\
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iJber das Wandcrn derFichte [Picea cxcelsa] in den Ostseeprovinzon hat Klixge[88]

eine inleressanle Arbeit herausgegeben. Indem er annimmt, dass in der jelzigen geo-

logischcn Epochc die Fichte in eincm intensiven Wanderungsznstande von Osten nach

Westen sicli befindet, meint er, dass es fur die Untersucbung dicser Migrationsbewcgung

sehr wichtig ist, die Bezieliungen derFichle zu den iibrigca Ilolzgewaclisen Nordcuropas

fostzustellen. T?eim Studium der letztcn Fragc vcrweilt Klinge hanptsiichlich bei den in

den Oslseeprovinzcn vorkomnienden Ersehcinungen; er gelangt im Allgcnicinen zu den-

selbon Resultaien, wio Sf-uNArvDERj wclcher die Beziehungen der Fichte zu den iibrigen

Uolzarten der skandinavischcn Halbinsel untersuclite, Auf vollstiindig Irockenem Boden

komuit die Fichte iu den Lallischen Provinzen nur sehr seltcn vor; ihre Samen verlangcn

zum lleranwachscn stets eine gleichfonnige Feuchtigkeit und bcsondcrs Beschaltung,

und darum kann sich die Fichte auf einem Boden, der nicht von einer diclitcn Pllanzen-

decke bedeckt ist, nicht ansicdeln. Auf trockencm Sand- oder Felshoden, der mit Cla-

donia rangiferina und Calluna vulgaris bewachscn ist, bildet die Kicfer die Schluss-

formation. Freilich erneuert sie sich bier nur auCerst langsam, schlieBt aber in

jedcm Falle jegliclic andere Waldgattung aus. Wenn aber infolgc von Branden und ver-

schiedenen anderen Nebenursachen sich auf dcm Boden cines solchcn Kiefornwahles

eine fiir das Wasser undurchdringliche Schicht Ortsteins bildet, so entstehcn auf dicse

Weise alle Bedingungen zur Vcrsumpfung der Gegend; im Fichtenwahle tiitL Sp}fagnum

auf, und damit verwandelt sich der Wald zugleich in cin Spliagnctum. Sehr oft er-

schcinen nach Branden der Kiefernwaldcr auf dem Sand^ und Haidcboden Birkcn und

Kiefernzusammen: die Birkc aber liberlebt bier liijclistens nur eine Generation und giebt

an solchcn Orten kcine Samen aufs neue, so dass auch hier als Schlussformation zuletzt

der Kicfernwald nachbleibt. Aber wenn infolge von Nebenursachen an solchen Orten

statt Cladonia rangiferina sich eine Moosdccke (aus Hylocomium und Ihjpnum) bildet, so

vcrhinderl Iclztere dasWachstum der Kiefcr, und das Ubcrgewicht bleibt dann auf Seilen

derBirke, welchc auf dicsc Weise die Kiefer ihrcrseits verdriingt; die Ubermachl der

Birke der Kiefer gcgeniiber gewiihrt aber die giinstigsten Bedingungen zum Gcdeilicn

der Fichte in den Birkenwaldern, im stcts feuchten Moose und im Schatten dor Biiumc.

Wenn die Fichte sich jedoch einmal cingeburgert hat, liefcrt sic zu ihrem eignen Forl-

kommenund Ausbrcitung noch besserc Bedingungen, und verdrangl bald diesclbe Birke,

welche ihr Zuflucht und die Moglichkeit einer Ansiedlung an solchcn Orten gegebcn bat,

Weitcr werden die Beziehungen der Fichte zu der Eiche ororlcrL Die Ostsce-

provinzen licgcn im Vcrbreitungsgcbiet der Eiche, dercn Nordgrenze sicli durch das

siidliche Endo Skandinavicns, durch die Alandsinseln, das sudlichc Finnland und weiter

nach Osten durch den nordlichen Teil dcs Gouvcrnmcnts Kasan bis zum Ural hinzicht.

Wie ein breiter GUrtel umringt die Eiche Miltelrusslands unser Schwarzerdcgebiet und

dringt in lelzteres in Gestalt von Hainen und Geholzen ein. Reine Eichenansiedclungen

giebt es in don Ostseeprovinzen nicht, aber gemischt mit anderen Holzarten kommt die

Eiche dorl allcrorten vor. Klinge meint, indem er sich auf Kokshiksky's (s. obcn No. 80)

Untersuchungen in Mittelrussland stutzt, dass die Eichcnwalder infolge eines gewisscn

Grades von Lichtbcdlirfnis sich nicht von sich selbst aus wieder enlwickein konncn,

sogar in dem Falle, wenn sich der Eiche niclit andere Holzarten beimischen; nocb

sclmeller aber vcrschwindet die Eiche und wird von anderen Artcn verdriingt, wenn

sich in den Eichenwaldcrn mchr schattcnliebcndo Baume, z. B. die Linden, Buchcn,

Fichten oder Tanncn ansiedeln. So konncn, nach Klinge's Meinung, die Eichenwaldcr

an jedem gcgebencn Orte in natllrlichcm Zustande nur wabrend einer Generation

existieren [?]. W^eder im Auslandc, noch in den baltischen Provinzen findcn wir jetzt

noch ununterbrochone nalurlichc Eichcnwiilder , obgleich ihrer friiher oiler Wahr-

scheinlichkeit nnch nichl wenig gewesen sind; die Eiche war vor Zeiten ubcrbaupt viel

wciter verbreitct. Sie vcrdrangt die Larche, Birke, Fichte und Espe aus ihren Stand-
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ortcn^ wird aber sclbst von den friiher genanntcn Holzarten verdrLingt; infolge dicser

Eigcnschaftcn konnlen die Eiclienwalder in Europa entweder mitten in den oben er-

wahnlen lichtbcdurftigenWaldern odcr nur auf freien Grasplalzon anftrclen, wic os audi
nocli jelzt an der Nordgronzc der Steppenzone geschieht, wo cine natiirlichc Bcwaldung
dor Steppe von Eichcnwiildcrn walirgcnonimcn wird.

Zu Gunsten aller dieser Ansicliten spricht auch (he Ordnung, in welchcr die Rcslo
von Holzarten in den Torfablngcrungen und im Tud'siein Skandinavicns und andcrer
Gegcndcn Cenlralcuropas gcfundcn werdcn. Man kann verniutenj dass friiher die Eiclie

in den baltischen Provinzcn viel mchr verbreitet gewesen ist als jctzl, und zu Gunsten
dieser Annahme sprjclit aucli das Iiiiufigc Auffinden von Eichcnrestcn in den Torf-
ablagcrungcn und den Flussbetlen der Ostsoeprovinzen und cndlich die allscitige Ver-
brcitung der Hasclnuss [Conjlus Avellana], des standigen Beglciters der Eiche in den
baltiscben Provinzen. In den Ostseeprovinzen kommt Corylus in den Fichten- und gc-
mischlon Waldern libcrall in Form von Unterholz vor. Ferner betraclilet Klinge aus-
fiihrlich dicjenigen Gegcndcn in den balUsclien Provinzen, in welchen dem Anscliein
nacb vor Zcilen zusdmmenhangende Eicbenwalder existierl liaben miisscn, und mcint,
dass abgcsebcn vom Erscheinen der Fichte in diescm r.andc auch der Mcnsch mit Ackcr-
bau und Viehzucht bcdeulcnd zur Vcrnichtung der Eiche beigelragcn hat,

Ebenso wic die Birkc und Eiche, und bei besonders gi^instigen Bedingungcn auch
die Kiefer dnrcli die Fichle verdriingt wird, so wird auch, wonngleich langsamcr als die
Birko, die Espe verdrangt. Ubrigons kommt im nordliclien Teile der baltiscben Provinzen
die Espe (iberhaupt luiufiger als die Birke vor,

Aller Wahrscheinlichkcit nachwird wohl auch dieLinde von der Fichte verdrangt
und moglichcr Weise kann man solches auch von Ahorn, derOrauerle, Ulme, Esche,
Ebercschc, vom Taxus und vielen anderen in den Ostseeprovinzen schr sporadisch vor-
kommenden Holzarten bebaupten, obgleich der Autor in dieser Hinsicht nocli keine
directen Beobachtungen gcmacht liaf.

Die Weidenwaldungen an den Fluss- und Seeufern bildcii nach Klixge's Ansicbt in

den Ostseeprovinzen groCtcnteils cine Sclilussformation^ mitAusnahme derjenigen Ffilic,

wo die von Weidenwaldungen eingcnommenen Slcllcn dermoGon austrocknen, dass dort
die Grauerie auftritt, Dann bcginnt dort nach der Grauerle und im Scbulzc derselben
sich die Fichte zu enlwickeln, welclic auch dicse Formation endgultig verdrangt. Die
Erlenwiilder bilden nach Klinge iiberhaupt nur eine ( bergangsformation, die schlieGlich
der Fichte den Plalz riiumen muss.

Der Autor fUhrt ferner Details von der kiinstlichen Anpflanzung der Larche in den
Ostseeprovinzen und von den Fichlen- uml gemiscblen Laubwaldanpnanzungon auf dem
siluriscbcn Kalkstein und dem devonischen Dolomit an, z. B. auf den Inseln Osel, Moon u. a.

Dicse Waldanpflanzungen auf Fclsboden zeichnen sich durch einen bcsondercn Reicbtum
ihrcr Flora aus und beweisen zugleich, dass die verdrangende Art hier wiederum die
Fichte ist.

Wenn wir nun das Gcsngte zusammcnfasscn , so finden w^ir, dass die Fichte im
Ostbalticum alle ubrigen Holzarten vcrdrSngt und das Bestreben bat, alles Land ein-
zunehmen, mit Ausnahme der unfrucbtbaren Sand- und wiisten Felsstrecken, wo sie

Inmitten der Cladonien- und Haideformationen nicbt gedeihen kann, und wo statt ihre
die Kiefer berrscbt.

Dann w^cndet der Autor sein Augenmerk auf die Sumpfgegendon und vcrfojgt dort
die Verbreitung der Fichte. Er teilt die Sumpfc des Landcs in zwei Gruppen ein : zu den
infraaquafcischen gclioren diejcnigen Sumpfe, w eiche sich in Bassins. Muldcn, infol^c

dcs Verwacbscns von Seen, und in iiberscbwemmten Tbalern durch flicGcndcs odcr
stehendcs Wasser bilden, und die bauptsachlich durch ihr eigencs Wasser gcniihrt wcr-
den; es sind Grassumpfe; s up raa qua ti sch c Sumpfe bilden sich in abschussi^en

r
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I

Mulden, anAbhSni^en, auf Erhebungen und werdcn ausschlieClich vom Wasser atmo-
spharischer Niedeischlage genShrt; dieses sind Moos- oder Sphagnumsumpfe. Auf Moos-
und Sphai^numsiimpfen siedelt sich nur die Kiefor in GesellscJiaft von Birken an, wahrend
wir niemals hicr die Fichle antreffen werden. Auf den Grassumpfen dagcgen komrnl
fast nic die Kiefer, soadern nieistens entweder die Ficlite/dic Birke oder Irgend eine
andere Holzart vor.

Die Ursache des Nichtvorhandenseins der Fichle in den Sphagnumsiimpfen liegl
nach Klinge's Ansicht in dem voilstMndigen Kalkmansel des Wassers in diesen SLimpfen.
In den Grasmorasten jedoch verdrangt die Ficlite walirscheinlich wieder cbenso alle
anderen Holzarlen, wie auf trockenem Boden.

Wenn wir in den Ostseeprovinzen trotz dieses Restrebens der Fichto, alle anderen
Holzarten zu vordrangen, noch bis jetzt mehr Walder mit gemischtcm Charakter und
nicht vorherrschend Fichtcnwalder bemerken, so erklart sich dieser Umstand durch eine
ganze Reihe von geringfiigigen Ursachen, auf welche der Autor nicht naher eingeht. Er
weist darauf hin, dass die RegeimaCigkeit aller obcn beschriebenen Prozesse, des
Wechselns der Holzarten, hier stets durch das Eingreifen des Menschen unlerbrochen
wird, und darauf, dass an den nach Osten und Siidosten gelegenen Abhangcn der bal-
tischcn Provinzen die Fichte nur kiimmerlich gedeiht.

Die Fichle ist orientalischer Herkunft. Sie hat sich vor verhaltnismaBig kurzer Zeit
in der Gegend angesiedelt, deshalb noch nicht alien Raum eingenommen und alle ubrigen
Holzarten verdrangt, welche zu verdriingen ihr moglich sind, befindct sich nbcr schon
zugleich in einer energischen Migration nach Westen und in oiner stolen Abnalmie im
Osten. An ihre Stelle schiebt sich aus dem Osten Picea ohovala vor.

Klinge weist darauf hin, dass die Fichte in der Miocanepoche an Orten exislierl hat,
wo sie nicht nur jotzt, sondcrn auch nicht einmal in den Postglacialablagerungen ge-
funden worden ist. Sie wurde in Miocanablagerungen Englands und den Interglacial-
ahlagerungen Frankreichs gefunden. Auf Grund dieser und ahnlicher palaonlologischer
Dalen meint Kun'ge, dass die Fichte fruher cin wesleuropaischer Baum gewesen ist und
nur durch die Eis- und die ihr folgenden Perioden der Tundren und Steppen in Europa
vernichtet worden ist; und erst als die allantische Epoche mit ihrem niilden, feuchten
und warmen Klima begann, wurde cs der Fichte aufs Ncue ermoglicht, von Asien nach
Europa, von Osten nach Weslcn, zu wandern, um mit der Zeit ihrcn alten Wohnsitz,
von welchem sie uuliingst durch die vorhergehenden Epochen verdriingt wurde, wieder
einzunehmen.

r

Obgleich wir aus dieser Schrift ersehen, dass die Bezielmngen der FicUle zu den
anderen Holzarten in den Ostseeprovinzen fast denjenigen Schwedens gleiclikommen i),

ware es doch unrichtig, nur auf Grund dieser alleinigen Obereinslimmung der Facta,
ohne weitero Beobachtungen, diese Erscheinung z. B. auf das ganze nordliche und
mitllere Russland zu libertragen; die Beziehungcn der einen Holzarlcn zu den anderen
sind im Gegenleil an den verschicdenen Orlen VVestcuropas oder Russlands wahr-
scheinlich auch sehr vcrschieden und man kann nur auf dem Wege von Beobachtungen
und Experimenten elncu Begriff davon erhalten, was an anderen Orten geschieht oder
gesclielien ist. In dieser Hinsicht verdienen die Resultate der kiinstlichen WaldcuHur in

unseren cenlralen Czernosjem*schen Gouverncnicnts eine besondere Beachtung. Diese
Resultate bringen, abgcseben von ihrer auCerst wichtigen praktischen Bedeutung, auch
Licht in die Enlwickolungsgescbichte der Waldformationen, Von diesem Standpunkte
aus muss man einer Abhandlung von Schatilow[95] besondere Aufmerksamkelt schenken

,

in welcher uns der Autor die Resultate seines 70jahrigen Versuchs eincs kUnstlichen

^ > -1) Vergl. Seunander, R.: Die Einwanderung der Fichte in Skandinavlen (Exgler's
Bot. Jahrbucher XV \ 893),

lioUnischo Jahrbucher, XXIV. Hd. (5)
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OQ Litteraturbericht. — N, J. Kusiiczow.

Waldanbaus auf der Schwarzerde beim Dorfe Mochowoje, ini Gouvcrnement Tula, mit-

teilt. In dieser Schrift (indcn wir, abgeschen von ciner ganzen Reihe von speciellcn An-

gaben in Betreff der Forslwirtschafl, audi Nachrichten uber die Wuchsbcdingungcn und

die wechsclseitigen Beziehungen der verschicdcnen Ilolzarlon auf der Schwarzerde der

nuttleren Zone Russlands. Das crste Capitcl herichtet iiber die MaCregeln, welche bei

dem kiinsilichen Waldanbau in Mochowoje gctrolTcn warden. Der Autor wcisl darauf

bin, dass es, wenn n^an eine Bewaldung von Ncueni beginntj vor alien Dingen erforderlicb

sei, bei den ersten Anptlanzungcn den bestmoglichsten Boden und gunsligste mcleoro-

logische Bedingungen auszuwablen; dass es z, B. noUvendig ist, die Bewaldung von dem

naturlichenj wenn auch spiirlichen Walde zu beginnen und nicht umgekehrt. Beim Be-

walden von Erhohungen, die ja in dem Schwarzerdegebiet meisiens recht flacli sind, ist

es ratsanier, das Bepflanzen am FuCc zu beginnen, als umgekehrt.

In lelzter Zeit hal die Praxis der WaldciiUur gelehrt, dass gcmischte Anptlanzungcn

am rationellsten sind. Infolge dieses Umstandes werden im Dorfe Mochowoje scit dem

Jahre 1880 nur gcmischte Pflanzungen vorgenommen, wobei Nadelholzer nicht nur niit
F I

Nadclholz, sonderu auch mil Laubhulzern abwechselnd geptlanzt werden. Dabei dculei

ScHATiLOW darauf liin, dass Laubholz, mU Ausnahme der Eiche, iiberliaupt schneller

wiichst, als NadelliolZj und dass dadurch eine Bepeitschung der Nadelholzkronen durcli

die Zweige der Laubbiiumc enlsteht; urn dies zu veihindcrn, empfiehlt Schatilow un-

eichalterige gemischte Baumanpflanzungen, wobei aber die einzelnen Reihen gleich-

artig sein miissen. »Das Vermischen von Laub- undNadelhoIz in den einzelnen Reihcnrs

sagt der Aulor, »gicbt nlemals die gcuiigenden Resultate, wie der Versucb es zcigte; und

dergleichen Anpflanzungen werden stels ungeflihr im Laufe von zchn Jahren einen reincn

Gharakter gewinnen, da hier eine Art die andere unbedingt crslickt; letztere muss man

dann ganz ausrotlen, so dass nur noch vereinzelte geringe Exemplare, die irgendwie die

andere herrschende Art ubertrotren haben, iibrig bleiben^t. Es ist dabei gewiss nicht

unniitz zu bcmcrken, dass fast immer die verhaltnismSCig einen geringen

Wert habenden Laubholzarten das Ubergewicht behalten.

Das zweite Capitel ist den praktischen MaCregeln, die bei der Cultur der einzelnen

Holzarten angewandt werden miissen, gewidmet. Und auch dort finden wir nicht wenig

fiir den Phytogeographen interessante Daten. tJber die Fichte sagt Scuatilow folgendes:

»Es wird, ich weiB nicht weshalb, angenommen, dass die Fichte auf der Schwarzerde

nicht gedcihen kann, und ich wage nun darauf zu erwidern, dass sie auf der Schwarz-

erde nicht nur unbedingt gut fortkommt, sondern dass sie sogar w^egen der Lcichtigkeit,

mit welcher sie fruchtbare Saraen tragi, der Espe gleicligestellt werden kann, Wenn sic

das 12. bis 16. Jahr erreicht hat, tragt sie gewohnlich schon Zapfen mit volistiindig enl-

wickelten Samen, und von dieser Zeit an beginnt auch die Selbstfortpflanzung, Allein

der Wind schon trUgt den leichten Samen weithin fort, abgeschen von den Spechlen,

welche die Zapfen noch wciter verschleppen , so dass es bei uhs absolut nicht zu den

Seltenheiten gehdrt, von selbst fortgepflanzte Fichten auf \ 00—200, ja sogar 300 Ssashen

Enlfernung von ihrem Stammplatz zu finden* Diesc Selbstaussaalen sind immer sehr

dicht und gedeihen vorziiglich, da die Fichte ziemlich gut Beschattung vertragf, besonders

don Schatten alter hochstSmraiger Baumc«. »Mischen kann man die Fichte beim An-

pllanzen mit der Eiche, LSrche, Kiefer und Birke. Alte siebzigjahrige dichte Fichlon-

walderlichten sich gewohnlich schon stark von selbst und gedeiht unter ihnen meistens

die Selbstaussaat der Fichten in GescUschaft von Selbstaussaaten vicler anderer Arten.

Bis 4 —50 Jahre ungefahr wachst unter einer Fichte nichts, in sehr dichten An-

pflanzungen nicht einmal Grasc*).

1) Indem ich nun das hier von Schatilow iiber das gute Fortkonmien der Fichte

auf dor Schwarzerde Gesagtc dem Factum, dnss die Fichte in naliirlichem Zuslando auf
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Auch die Kiefcr gcdeiht nach den Versuclien von Schatilow gut auf der Schwarz-
erde, obgleich ihr Holz dorl grobschichtiger wird als auf anderen Boden. »Indem sie
schon friih ihre unteren Aste, welche abtrocknen, vediert, tann die Kiefer in reinen
dichlcn CuHuren auf der Schworzerde doch erfolgreicli forlkommen, so dass schon in
ihrem zehnten Lebensjahre unter ihr das Gras und Laubliolz zu wachsen besinnt; von
letzterem z. B. die Eiche, welche durch Nusshaher bisweilcn weithin verschloppt wird,
die Birke, Eberesche, der Ahorn und die Fichte. Sebstaussaaten dor Kiefer giebt os
bis jetzt in Mochowoje noch schr wenige, obgleich sie seit ihrem 17. Jahrc ganz gut
entwickelte Samen zu tragen beginnt, Slellenweis jcdoch, wo es Kiefern von 50—60—70
Jahren giebt, existieren auch Sebstaussaaten, aber in einzelnen Exemplaren und nicht
zusammenhiingenden dichten Feldern wie bei der Fichte«. >.Der Kiefer steht unbedingt,
wie Schatilow behauptet, auf der Schwarzerde eine groBe Zukunft bevor, wo sic tilirigcns
schon frUlier der Uberlieferung nach in ausgedehnten einheimisclien WUIdern cxisliert
haben soII« [?].

Uber die Eiche sayt Schatilow folgendes: »Das Gras brauchl man bei derEichen-
aussaat durchaus nicht zu fiirchten, wie die Versuche gezeigt haben; sie sind in alien
Dingcn bei uns vorzuglich gelungen, obgleich weder gegatet noch gemSht worden ist.

Die Eiche vertragt in ihron ersten Jahren die Beschattung ausgezeichnet, ihre natiirliche
FortpOanzung beginnt sogar nur erst in dem Falle, wenn im ausgeiofteten Waide sich
der Boden mit Gras Oder Espengestriipp bcdeckt hat, urn ihrSchatten bieten zu konnen

;

bis dahin tritt sic zuweilen in einer Gegend lange nicht auf i). >.Die Eichenanpnanzungcn
schlieCen sich nicht vor dem 10. Jahre, weswegen es auch erfordcrlich ist, die Saat so
dicht wie moglich zu saen.

Auch die sibirische Urche, Fichte und Ceder gedeihen, nach Schatilow's Beob-
achtungen

,
ausgezeichnet auf der Schwarzerde und die sibirische Larche verpflanzt

sich sogar selbst2).

Das lelzte Capitel ist den Feldschutzanpflanzungen gewidmet; bier wird auf die
Beobachtungen, inbetreff des Waldcinflusses, auf die Lage der Schnecdecke und auf das
Nahren der benachbarten Fclder durch die Bodcnfeuchtigkeit hingewicsen. Dann ist die
Rede von den MaCrcgeIn, welche bei uns behufs weiterer Entwickelung der Wald-
wirtschaft in den Schwarzerde (Steppen)-Gouvernements getroffen werden nmssen.

Fiir die Entstehungs- und Entwickelungsgeschichte der Vegetation des europiii-
schen Russlands ist die Arbeit von Kiusciitafovicz[90], in welcher er zu bewcisen sucht,
dass die Seeablagerungen bei dem Dorfe Troizky im Gouverncment Moskau der Inter-
glacial-Periode angchoren, von grolSer Bedeutung, Auf Grund dicser Annahme giebt er
zu, dass es in Centralrussland ebenso "wie in Westeuropa zwei Eisperioden gegeben
hat, welche mit der Interglacial-I'eriode, die sich durch ihr gemiiCigteres und fcuchteres
Klima, als das jetzige, und einer unser hcutigen ahnlichen Fauna und Flora auszcich-

der Schwarzerde nicht vorkommt und dem obcn bewiescnen Grundsatz, dass sic erst
uniangst in Schweden und den Ostseeprovinzen crschicnen ist, entgegenstelle, glaube
ich vollstandig Recht zu haben, wenn ich das Nichtvorkommen der Fichte im Schwarz-
erdegebiet Russlands nicht den kliniatischen und Bodenbedingungen, sondern nur don
historische'n zuschreibe, denn da die Fichte doch im europaischen Russland uberhaupt
verhaltnismaCig junger Herkunft ist, so hat sie noch nicht Zeit gehabt, sich in unseren
Schwarzerdegouvernements zu verbreiten.

^} Diese Beobachtungen stimmen, wie wir sahen, mit denen von KonsinxsKY inbe-
treff der Erneuerung der EichenwaJder im Gouverncment Kasan gemachten, nicht
uberein,

2} Wahrscheinlich muss man auch ihr Fehlen in den Centralgouvernements Russ-
lands ihrer noch liingst nicht vollendetcu Migration nach Westen zuSchreiben.

(5*)
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netc, abwechsellen. An Pflanzcn sind folgende in jenen Ablaj^crungen gcfundcn

worden: Qucrcns pcdunculata, Almis incana, Aln. glutinosa, Belula alba, Corylus Avellana,

Acer platanoides, Pinus silvcstris, Salix sp., Nymphaea sp., Nuphar luteurn, und an Tieren

Mammuth-Resle. — Infolge des rcichlichen Voriiandcnscins von Acer platanoides und

Quercus pedunculata in den Ablagerungcn schlieCt Kkiscutajovicz auf ein feuchtercs

Klimu im Gouvcnicmcnt Moskau zur Zeit der Ablagerung der Troizkischeu See-Niedei-

schlage. Man muss dabei jododi bennerken, dass jene B^ume auch noch hcule ini Gou-

vernemcnt Moskau vorkommen. Die von KinscuTAFOvicz untersuchtcn Trolzkischcn

Seeablagcrungcn haben durch die von Webek[99] ausgesprochcne Ansicht, jene Ablage-

rungcn seien mit den Diluvialablagcrungen in der Umgegend von Klinge in Brandenburg

(Deutschland) gleichzeitig dagewescn, jelzt an Inleresse gewonnen.

In Bezngaufdie verschiedenen Ursacben der Entstehung und Verbreitung der

Torfmoore iin europaisclien Kussland hat Tanf!ukw[98]1) eine inleressante Schrift

publicieit. Ta>'filjew hat im Laufe von 3 Jahren Beobachtungen inbelreff der Bildung

und Verbreitung der Sumpfe im europaischen Russland gemacht. Im Jahre 1887— 88

untcrsuchte er die Siimpfe des St, Petersburger Gouvernements und 1889 dicjcnigcn in

den Gouvernements von Moskau, Wladiniir, Rjasan, Tambow, Woronesh, Pullawa,

Kiew, Czernigow, Charkow und Minsk. Anfangs schildert er die Sumpfbildung durch

das Verwachscn der Seen. Dassclbe beginnt durch PBanzcn mit schr langcn Rhizomen

(Menijanthes, Comarum, Cicuta, Carex, Iris, Beckmaimia, Glyccria); dann tritt Sphagninn

mit den dassclbe begleitcnden Pflanzen auf. Seiche zu Sumpfe verwachsene Seen bat

dcrAutor sowohl in den nordlichen, als auch in den Centralgouvernements, z. B. in

Wladimir beobachtet. Im lelzteren hat der Autor in den unlcren Torfschichten Uber-

rcstc von Trapa natans'^) gefunden. Das Verwachscn der Seen crzeugt in dcnselbcn

hiiufig ein Steigen des Wasscrniveaus, und dieses bewirkt nun seinerseits die Ver-

sumpfung der Ufer und das Verderbon der an denselben wachsendenlloizarlen. Darum

eben finden wir auf dem Grunde und an don Ufern von verwachsencn Seen so haufig

Baumstumpfc und Stiimme von verschiedenen Holzurlen. Ein Moossphagnumsunipf

bildct sieh stcls in Wasser, das an Kalksalzen arm ist. Wo aber das Wasser hart ist,

geht das Verwachsen mit Iliilfe von Uypmm vor sich. Kndlich konnen sich Sumpfe

noch durch das Verwachsen von Wasscrbehaltern ohne Moos, nur durch Carices und

andere hnrte Grascr bilden, und dieses nennt man Grassvimpfe.

Dann gcht der Autor zur Beschreibung dor Versumpfungsproccsse uber. Die

Ursachen eincr Vcrsumpfung kiinnen sein: 1) Die Bildung von Ortslein, wie iiberhaupt

ein jeder fiir das Wasser schwcr durchdringliche Grund
;

2 , ein andauerndes Austreten

der Flussc odcr Seen ; 3. die Quellenlhaligkeit und endlich 4. das Erscheinen besondercr

Pflanzen, z. B. Funaria hygromctrica, Polytrichum commune, Aira flexuosa, welche das

Wasser gierig aufsaugen und dadurch die Versumprung bedingen, Besonders intcr-

ossant sind die Sumpfe der uberschwemmlen Thaler unserer Flusse, deren Beschreibung

der Autor einen groGeren Raum widmet.

Am Ende seiner Schrift betrachtet Tanfiljew die geographische Verbreitung der

Sumpfe im europaischen Russland, und konstatiert, dass die Siidgrenze des Vor-

herrschens der Moosmoore mehr oder weniger mit der Nordgrenze unserer Schwarz-

erdezone zusammenfallt. Der Autor erklurt diesen Umsland dadurch, dass der Grund

und Untergrund unserer Scbwarzerdezone seiner Meinung nach reich an Kalksteinsalzen

sind, deren Vorhandensein das Entstehen von Moosmooren hindert; im Verbreitungs-

rayon der Moossumpfe finden sich auch Grassumpfe; im Schwarzerdegebiet kommon

Moossiimpfe nur dort vor, wo die Schwarzerde fehlt und an Stelle dersclben ein an auf-

1] Vercb »t)bersicht« fur das Jalu^ 1889. EN(iLEivs BoL Jahrb. XIV p. 29.

2) Veri^l. »bbersichla fiir das Jahr 1890, I. c* XV. p. fiS.
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gelosten Salzen' armer Sandboden existicrt; dafiir treten im Schwarzerdogebiot die

iibcrschwemmten (Gras-)Suinpfe unil ein'besonderer Typus von salzlialtigen Siimpfcu

auf, deren Bcschreibung das Ende der Schrift gewidmct ist.

Tndem ich diesen Abschnitt nun schlieCe, bleibt mir nun noch ubrig, der Arbeiteo,

^ve!che die sehr interessanlc und wichligc Frage derEinwirkung der Menschenthatigkeit

auf die Nalur im Allgemeinen und auf die Vegetation im Besonderen beriihren, Er-

wahnung zu thun. Hierher gchort vor alien Dingcn eino sehr interessante Schrift von

WojEiKOw [100], in belcher der Autor zuerst den Einfluss dcs Mcnschen auf zerstreubarc

Kdrper (unter \velchen er Boden, Sand, Kieselsteine —— auf deal Fesllande, die im

Wasser suspendicrten Niederschlago, Staub und Schnee vcrsteht), auf Binnengewiisser,

die Vegetation und auf die allgemeinen physiko-geographischen Bedingungen oder die

ErdgestaUung belrachtet. Die bedeutenden Veranderungen der Erdrinde, die Menge

und Verbreilung der zerstreubaren Kbrper, welche durch die Thatigkeit des Menscben,

doch abgesehen von seincm Vi^unschc, enlstehen, die Bildung von Schluchten, Sand-
-I

strecken u, s. w. stehen nach WojeikoVs Ansichl in unmittelbarem Zusammenhang mit

den Gestaltsvcranderungcn der Vegetation, ihrer Anzahl und Eigenschaften. Die Ver-

Sndcrung oder Vernichtung der natiirlichen Pflanzendecke fiihrt zu grQndlichen und

radicalen Veranderungen des Reliefs der Oberflache, zurVergr(jCerung von Schluchtcn,

zur Aufdeckung und Verbreitung des Sandes; und alles dieses geschieht, abgesehen

davon, ob dabei eine Wald- oder Steppenvegctation zu Grunde gebt Andererj^eits

wicderum begiinstigt die Pflanzendecke durch ihre WurzcUh^tigkeit die Vcrnictilung

und Vcrwitterung der Felsarten, die Veranderung des Bodenreliefs und die Verleilung

der zerstreubaren Korper auf der Erde. Diese wie auch jene Erscheinungenj nSimlic!i

die Verteilung der Pflanzcn und die Veranderung dcs Bodenrcliefs und die Verteilung

der zerstreubaren Korper stehen mit einander in eincm engen, wechselseitigen Zu-

sammenhang, in einem gewisscn Gleichgewicht, und es gicbt, so lange dasselbe nicht

gcstort wird , keinc Veranderungen; sowie aber solches geschieht, treten die Ver-

anderungen sofort energiscb auf, Wojeikow fiihrt eino ganze Reihe von Beispielcn zur

Begriindung seines Gedankens an von dem beiderseitigen Zusammenhang des Reliefs

ciner Gegcnd und der dortigcn Verteilung von zerstreubarem Korper bei eincr nadir-

lichen Pflanzendecke und verweilt sowohi bei der Wald- wie auch bei der Sleppen--

vegetation. Er giebt eine Menge Beispiele davon an, %vic die Ausrottung der Wilder,

das unsinnige Weidea des Viehs und Aufpfliigen des Steppenbodens vorderhand auf den

Reliefcharakter und die Verteilung des Bodens einer Gegend, auf dessenWegschwemmen

durch flieCende Gewiisser, auf das Wachstum der Schluchlen und Gebirgsbiiche u. s. w.

wirken konnen. Er fiihrt ferner Beispiele an von einer rapiden Verbreitung des Flug-

sandes in einer Gegend, wo die natiirliche Pflanzendecke teils durch das Aushauen der

Wiilder, teils durch das Abweiden des Viehs unterbrochcn woiden ist, oder umgekelirt

Beispiele eincr natiirlichen Befestigung des Sandes dort, wo der Mensch den natiirlichen

Pflanzenwuchs nicht hindcrt. Die in Ictzter Zeit so h^ufig auftretenden Sandstlirme ini

Siiden Russlands bringt der Autor in Zusammenhang mit dem in letzter Zeit so wcit

verbreiteten Brachlicgenlassen des Bodens. Die Vernichtung der aatiirlichcn Pflanzen-

decke auf grobkornigcm Kalkstein bedingt dort die Bildung einer besonderen Art von

Kalksteinwiisten (Krash, Karst, Causse, Carso),

Nicht weniger von Bcdeutung ist der Zusammenhang der untcrirdischcn Gewasscr

mit dem natiirlichen Pflanzenwuchs einer Gegend, und folglich ubt die Vernichtung

Oder Gestaltsverandcrung der Pflanzendecke einen unausbleiblichon Einfluss auf den

Zusland der untcrirdischcn Gewiisser, der Quellen, auf den Wasserzufluss der Strome

u. s, w. aus; z. B. hat sich dort, wo der Mensch die natiirliche Vegetation ausrottete

und keine MaCregeln gegen das AVcgschwcmmen der oberen wenig durclidringenden

Schichlen getroffen hat, die Menge an Flusswasser bedeutend verringert, besonders
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im Sommer zur Zeit dcr andaucrnden Dlirro, d. 1l dann, ^venn das Wasscr am meisteu
ntjtig isl, und andercrscits haben sich in vielen Fallen die Gefahrcn einer (Jber-

schwemmung vergroBert.

Endlich wendet der Autor seine Aufmerksamkeit dcr Verbreilung der Wilder
nntcr deni Einfluss des Menschen zu. Dass der Mensch die Walder vernichlet, ist un-
strcitig feslgestcllt. Bisweilen jedoch fordert aber die Arbeit des Menschen die Ent-
wickelung des Waldes dort, wo er frliher nichl existiert hat. Indem der Mensch den
Boden einer mit Stcppenve.^elation bcdeckten Gegend lockert, gewShrt er der Erde die

gunstigsten Bedingungen zur Entwickelung eines Waldes slalt einer Steppe, und wenn
dann ein Land mit solch' einem aufgelockerten Boden zcitweilig von Menschenkraa
aus irgend ^Yelchen historischen Ursachen verlassen wird^ so bedeckt sie sich sicher
mit Wald, stall mit Steppengras. Diesen historischen Ursachen und dcr Thlitigkeit des
Menschen glaul)t Wojeikow die Verbreilung der Walder auf der Schwarzerde unserer
ostlichen Gouvernements ebenso wie die Verbreitung der Walder im Gouvernement
Poltawa und den miltleren Bezirken von Bessarabien zuschreiben zu konnen. Cbrigens
sagtdcrAulor am Ende seiner Schrift: )>lch bin jedoch wcit cntfernt davon, zu be-
haupten^ dass der Mensch iiberall unfreiwillig den Waldwuchs gefurdert hat Denn es

giebt wider diesc Thalsache noch cine Menge von Gegcnbcweisen. Ich hatle nur die

Absichl, auf einigc Facta dieser Art hinzuweisen.«

Im zweiten Telle seiner Sclirift setzt Wojkikow den Einfluss der menschlichen
Thatigkeit auf die Vcranderung des Klimas auseinander. Und auch liier zeigt sich dicse
Thiitigkeit hauptsSchlich in den Veranderungen der urspriinglichcn Pflanzendecke des
Undcs. Ein Boden, welclier von einer naturlichcn Vegetation eingenommen ist, verhall
sich zur Tageserwiirmung, zur Warmeausslrahlung in der Nacht, zur Ausdunstung etc.

ganz anders wie ein Boden, woicher seines natiirlichen PHanzenwuchses beraubt ist.

Die Pflanzen Iragen liberhaupt zur Erniedrigung dcr mittlcrcn Temperatur der Boden-
oberfliiche bei; ein kahier Boden hat in der Nacht eine geringere Temperatur, als ein

dichl mit Gras bcdeckter
; am Tage dagegen ist die Temperatur des ersteren hdher, als

die deslelzteren; die mittlere Tagestemperatur ist im Winter niedriger und im Sommer
hoher. Die periodischcn und nichtperiodischen Temperaturschwankungen eines gras-
bedeckten Bodens sind viel geringer, als diejenigen des kahlen Bodens. Alles dieses
wirkt aber auf die Temperatur und die Feuchligkeit der in der Nahe betindlichcn atmo-
spharischen Schicht und folglich auch liberhaupt auf das locale Kllma,

Einen noch groBeren Einfluss als die niedrig wachsende Vegetation ubt der Wald
auf das Klima aus. Den allerstiirksten und utibeslreitbaren Einfluss hat der Wald un-
zwcifelhaft auf die Heftigkeit des Wlndes. Er wirkt aber auch auf die Temperatur (in-

dem er sie erniedrigt) und auf die Feuchligkeit der Luft (indem er sic erhoht) und
ebenso auch auf die Mcnge der Niederschliige (indem er sic vergrtiGert). Der Wald be-
einflusst nicht nur das Klima dcrjenigen Gegend, wo er steld, sondern auch dasjenige
der benachbarten waldlosen Strecken, indem er es maCigt. Sogar kleine Ilaine und
Geholze in offenen Steppcn wirken giinstig auf die klimatischen Bcdingungcn der in de
Nahe liegenden Felder, indem sie die Kraft der Winde abschwachcn, die Sommerhitzc
ermaBigon, die Feuchtigkeit der Luft erh£>hen und atmospharischeNiederschlage herbei-
fiihrcn, wie die Beobaclitungen von Byczichin, Wojtikow und Klinge erwiesen. Es ist

Icicht begrciflich, da die Walder und Grasvegetation auf die localen klimatischen Be-
dingungen einer Gegend einen solchen Einfluss ausubcn, doss ein jcdes unsinnige
Ausrotten der Walder und Aufpllugen der naturlichcn Rasendeckc auf das Klima der
gegebenen Gegend, auf die BescFiafTenheit des Grundwassers, auf die Bildung von
Quellcn, auf den Wasscrzufluss etc. einwirkeji muss,

Aber wenn es nun einmal so ist^ wenn man anerkannt lial^ dass die Versorgung
der Flusse, die Bildung von Quellen, die Beschaffenheit des Grundwussers, endlicjralle

r
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loculen klimatischen Bedingungen einer Gegcnd sicli in einer engen und unmittelbaren
i

o'b
ib^n

es begreiflich, dass z. B. bei der Entscheidung der Frage in Belreir der Versorgung

unserer Flusse mit Wasser oder des Bewaldens und liegrasens der Berge, urn die Bil-

dungvon zerstorenden Gebirgsbachen oder Lavinen zu verhiiten, der Steppen, um die

Scbluchtenbildung zu bekampfen, den Flugsand zu befestigen, die Vorrate an Grund-

wasser zu vergroDern u. s. w. ~ eine der ersten, wichtigsten Vorbereilungsarbeiten —
die Erforschung der Paanzt^ndecke sein muss; und zwar soil es nicht nur ein Er-

forschen des gegenwartigen Pflanzenwuchses, der groCtenleils schon ein klinstlichcr

ist, sein, sondern des urspriinglichen vorhistorischen, desselben, welcher im gegebenen

Lande einst, bevor der Mensch noch es zu bewirtschaften anting und mit seiner Arbeit

zugleich eine radicale Veranderung der Vegetation erzeugt, bestanden hat; infolge

dieser Veranderung entstanden erst die Scbluchten, Durre, GebirgsbSche, Lavincn und

das Versiegen der Quelien.

Von diesem landwirtscliaftlichen oder dkonomischen Standpunkte aus wurde im

Sommer 1894 vom Autor dieser Ubeisicht [92] die Dntersuchung der Pflanzcndeckc an

einigen Oiten des europaischen Russlands vorgenommen, nSmlich an den Ortlichkeiten,

wo die vom Minislcrium der Landwirtschaft und der Domanen ausgesendcte Expedition

zur Unlersuchung der Quelien der Hauptfliisse des europaischen Russlands ibre Thatig-

keit fand. Vorlaufig ist nur eine kurze IJbersicht iibcr jenc Forschungen erschienen, in

welcher die Charakteristik der urspriinglichen Pflanzendecke an den Quelien der Oka

(Gouvern. Orel), Krassiwaja Mecza (Gouvern. Tula), Ranowa (Gouvern. Rjasan), Dnjepr

(Goavern. Smolensk), Ssysran (Gouvern. Ssimbirsk) und der Wolga [Gouvern, Twerj)

gegeben ist. An den Quelien der Oka, Krassiwaja Mecza und Ranowa stellt die Gegend

fast ganz unbewaldcte Schwarzerdefeider dar. Der Urpflanzenwuchs findet sich nur

noch im Wasser, auf den Wiesen und hter und da in Geholzen und Eicbeuhainen, die

sich noch stellenweis inmitten der unabsehbaren gcpflugtcn und besaten Schwarzerde-

districte erhalten haben. Das Stadium dieser erhaltenen Pllanzendecke, ihrcr Bestand-

teile und ihrer Einteilung in Pllauzenformationen im Zusammenhang mit dem all-

gcmeinen physiko-geographischen Charaktcr der Gegend zeigt jedoch, dass in vor-

historischen Zeiten an den Quelien der Fliisse Oka, Krassiwaja Mecza und Ranowa die

Eiciienwalder vorherrschend gewesen sind. Inmitten dieser Eichenwalder finden sich

jangfrauliche Grassteppen; viele der friiheren Eichenwalder tratcn, bevor der Mensch

noch sich in dieser Gegend ansiedelte, was doch (im geologischen Stnne des Wurtos)

vor verhSUnism^Cig kurzer Zeit geschah, auf dem Schwarzerdeboden auf und nahmen

denRaumein, wo sicb vorher die jungfrSulichen Steppon weit ousgedehnt batten. In

den Flussthalern herrschten in jenen langst vergangenen Zeiten auch die ubcrschwcmm-

ten Wilder vor {Alnus ghdinosa], Aber nicht nur ein bedeutender Waldrcichtum cba-

raktcrisierte dieses jotzt so waldarme Land, sondern es waren vor Zeiten hier sogar

Grassumpfe verbreitet, die jetzt voUstandig ausgetrocknet sind. Als Spuren dieser

fruheren Sumpfe finden wir in den Quelien der Oka oder Ranow^a miichtige Torf-

ablagcrungen oder vereinzelt sporadisch vorkommende Sumpfpnanzen mitten in einer

fremden Formation, der cigenartigen Steppenvcgetation. So hat man z. B. an der

Grenze des Gouvernements Kursk und Orel fast ncbcn Stipa pennata Eriophormn an-

guslifolium, Bctula humilis u. a. gefunden. Oder so sind auch z. B. vcreinzelte Exemplare

von der aussterbenden Drosera rotundifolia auf den uustrockncnden versumpften Wiesen

der Ranowa (im Gouvern. Rjasan, im Dankow^skiscben Bezirk) angetroflen worden.

Am oberen Laufe des Ssysran (Gouvern. Ssimbirsk) ist die urspriingliche Pllanzen-

decke viel weniger durch die Menschenband verandcrt, als an den Quelien der Fliisse

Oka, Ranowa und Krassiwaja Mecza. Hier herrschen auch nuch heute die Eichenwalder,

und ncben denselben auf dem Sandbodcn die Kiefernwalder vor. Die Eiche scheint
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jedoch von hier die Kicfer verdriingen zu wollen, und auf der Grenzc dicser wie auch
jcncr Walder finden wir eigentiimliche gemischte Eichen-Kiefernhaino, in welolion die
Foiineii des Sudens dicht neben denjenigen aus dein fcrncn Norden stehen. Die Sumpfo
des ol)ercn Ssysrantaufes kommen, weno sie auch meistens schon ausgetrocknet sind
doch noch hier und da vor, und bcobachten wir hier nicht nur Grassiinipfc, sondcrn
auch Moosmoore mit Spliayuum und einer ganzen Reihe charakteristischer Pflanzcn wio
Droscra, Vaccinium, Oxycoccos, Ledum u, a. Die Erforschungen der Gegend und Vegc-
lalion haben jedoch gezeigt, dass die Wtilder wie auch die Siimpfe am oberen Laufe des
Ssysran bedcutend mehr entwickelt gewesen sind als jetzt. Aber neben den Waldcrn
und Siimpfen kamen in dieser Gegend mit Gras und Strauchsteppe bedeckte Stellen
vor, von denen noch bis jetzt Zeugen entweder in Schwarzerdeflaohen oder hier und
da vorkommendem Nachwuchs von Slcppenstraucheru {Prmus Chamaecerams und
Amugdahi!; nana) oder cndlich in vereinzelt auftretendcn Steppenpflanzen [Stipa pennala
und capillata) gcblieben sind.

Noch weniger veriindert worden ist die urspriingliche Pflanzendecke am oberen
Laufe der Wolga und des Dnjper. Hier lierrscht bis jetzt dor Wald vor, wenn er auch
]anger kein Urwald mehr sein kann, da der Mensch iim stark gelichtol hat. Der Fichlen-
waid ist hier der lierrscliende, doch an den Wolgaquellon kommt wohl auch die Kicfer
steilenweise vor. Eichenwalder giebt cs hier ebenso wenig, wie es hier Steppen giebt
Oder gcgeben hat. Dafiir hcrrschen hier mit den Waidern zugleich die Sumpfe vor
und zwar Gras- wie auch besonders Moossiimpfe. Aber gJeich wie an den Ouelien des
Dnjepr, so tragen auch die Sumpfe an der Wolga die Anzeichen eincs natmiichen \us-
trockncns und allmShlich warden sich alle dorligen von Siimpfen eingcnommcncn
Gegendcn in Walder und Wiesen verwandeln.

So zeigt denn der Vergleich des heuligcn Zustandes der untersuchten Landstrecken
tml ihrem Charaklor wUhrend der Urzeit, dass iiberall Erscheinungen bemerkbar sind
die leils naliirlichen, groBtenteils aber kiinstUchen Ursprungs sind und auf der menscl.-^
hchen Thiitigkeit beruhon, und dass diese Erscheinungen auf das regelmaBlge Versor-en
der FKisse mit Wasser ihren Einfluss ausuben mlissien. Jene Erscheinungen sind
durch das Aushauen und Vernichten der WakJer, durch die Austrocknung der Sumpfe
und durch das Vernichten der ursprunglichen Steppen herbeigefiihrt. Die praktischen
MaCregeln aber, zu denen man nicht nur seine Zuflucht nehmen kann, sondern so-ar
muss, urn ein regelmaCiges Versorgen der Fliisse mit Wasser wieder herzustelien, shid
folgende: cine Starke Bewalduug der Gouvernemenls Orel, Tula undRjasan; das Be-
festigen der Schluchten; ein Begrenzen des Waldverbrauchs in den Gouvernemcnts
Twcrj und Smolensk und die Einfiihrung einer regchechten Forstwirtschaft in jenen
Gouvernemenls; die Erhaltung gewisser Sumpfe, namlich die, welche als schiifzendc
erne unmlttelbare Bedcutung fiir die Yersorgung der Wolga und des Dnjepr mit Wasser
haben und das Verbot, dieselben trocken zu Icgen, wenn Jemand auf den Gcdanken
kommen sollte, letzteres Ihun zu wollen.

§ 4 Das arktisciic und Waldgehiot des europaischen Uusslands.

101. Arnold, Ph.: Der Russisclic Wald. — Tom. U. Mit 17 Kupfersticheu
und 125 Gravuren auf liolz. Verlagsanslall A. F. Marks. 1891
pp. 707. Tom. Ill: Mit 2 Karten. 1891 pp. 151 (russisdi).

102. Jakobi, A. J.: Die Tundra auf Kanin (mit einer geogr. Karte der
Ilalbinsel Kanin). — Trudy Obsczeslva Jesleslv. pri Imp. Kasansk.
Univ. T. 23 Y. 1 1891 p. 1—79 (russiscJi).
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: Die Wiilder des uuBersten Nordcns.— Ljcssnoi Shuriial

N. N. 4 ri. 6 1893 (russisch).

104, Korshinsky, S.: tJberbleibsel der alien Vcgelalion im Ural. — Isv.

Imp. Acad. Nauk 1894 N. 1 (russisch).

105. Lapczynski, K.: Z powiatu Trockiego do Szczawnicy. — Patn.

fizyogr. T. XII p. 71— 128. 1892.

IOC. Linden, J.: Reisebericht aus Enonlekis Lappland. — Sitzb. Soc.

F. et Fl. fenn. Medd. XYIII p. 237—245.
107. Beilrage zur Kenntnis dcs westlichen Teiles dcs russisclion

- Lapplands. — Fennia IX. 1894.

108. Oppel, A.: Russlands Wald. — Deutsch. Geogr. Bliilter. Heft 3

Bd. XVII. 1894.

109. Regel, R, : Benierkungen Uber die Ranunculaceen des nordwesl-
lichen Russlands. — Trud. St. Pb. Obscz. Jesleslv. T. XXII., old.

bot.; prot. Sassjed. p. 11—19 1892i) (russisch).

110. Sandman, J. Alb.: Nagra urd oni vegetationen pa Ounastunturi. —
Vetenskapliga Meddelanden af geosrafiska f^renin^cn i Finland. I.

^t:"

- I

1892—93. Helsingfors.

111. Skalosubaw, N.: Material /uin Sludium des Unkrauts auf den Fcl-

dern des Gouvernements Penu, I. Liste der Unkraulgrascr der

Krassuoufimskischen und Osipskischen Bezirke. — Sap, Uralsk,

Obscz, LUb. Jestestv. T. XII. v. 2 (russischj.

1 12. Ssurosh, J.: Uber die finnischen Walden — Ljessnoi Shurnal. 2—3,
1892 {russisch],

113. Tanflljew: Uber die Tundra der Timanskischen Ssamojeden.

Isv. Imp. Russk, Geogr. Obscz. XXX (russisch).

Im Vorhcrgclienden haben wir tiiejenigen Arbeiten bctrachtet, die irgendwie die

EiiLwickelungsgeschichte dor Vegetation in der rnssischen Ebenc botrafen. Nun slcht

uns bcvor, in Kurze die specielieren Arbeiten, ^velche die Vegetation der einzehicii Teilc

dcs europaischen Russlands behandeln, zu prufen. Indeiu wir im Norden mit dem
arktischen Gebiete beginncn, miissen wir zuerst auf eine Arbeit von Jakobi];u2] liber

die Kanln-Tundra liinweisen; in derselben giebt uns der Autor unter anderen geogra-

phischen Facten eine botanisch-geographische Charakteristik der Tundra, indcm er

dicsclbc dem Moostundra-Typus, auf dem sich vorbcrscbond Riedgrasformen entwickein,

zuschreibt. In der Kanin-Tundra unterscbcidet der Autor vier Hauplelemente: die nasse
Riedgraslundra odor »Jardei«, welche bauptsacblich im Norden vcrbreitet ist, die

»Sopka« auch im Norden vorherrscbend, der *Jara oder die Formalion des Birkcn- und
Weidengostrtipps, welche sich besonders im Siiden ausdehnt und der «Mog« oder

- J

1) VersehentUcb wurde in der IF, Abt. §2 unter Nr. 66 statt dieser Arbeit eine

andere, die zum § 4 gehort, angefiihrt. So muss es im § 2 auf der Seile 39 stall Nr. 6G

Nr. ^09 beiCen [vergl. Englek's Bot, Jahrb, XXIL Hefi 4/5 1897 p, 39).
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sogoiianutc erhulite Moostlaclien mit Grundeis, welches sich in dcr Ticfc \on Va— ^ •^*'"

schin befindel. Die Nordgrcnze der Waldinseln (LJirchen] gclit auf Kanin unyefahr

durch Michailowsky Noss und langs dem Fluss Kutina, einem Nebenfluss der

GroCen Kesj.

Tani-iljew[1 1 3] bcschreibt die Tundra der Timanskischen Saniojeden und die nord-

liche Waldgrenze. Er vcrgteicJit die Tundra mit der Steppe und sagt, gleich wie wir in

der Steppe einc Schwarzerde-, Lehm- und SandsteppCi unlerscheiden, so gicbt es auch

oine Torf-, Lchm- und Sandtundra. Die Sandtundra ist hier und da an Flussufern und

auT den zwischen Fliissen liegenden Strecken verbreitet. Die LehnUundra Jiat eine wcil

groBere Ausdehnung. Die Vegetation ist auf diesen beiden Typen im Zusammcnhang

mit dem Relief der Gegend und der Winterscbneedecke vcrschicden verteilt. Die grol3te

Ausdehnung besitzt die Torflundra, zu deren Untergrund meistens Sand dient; nach

der Meinung des Autors bildet sich in diesem Sande durch die Thaligkeit organischcr

Bostandteilc cine besondere undurchdringUche Schicht, deren Undurchdringlichkcit

noch durch das Grundeis erhoht wird; das ist diejenige Schicht, welclie die Torfbildung

auf dem Sande bedingt, Dcr am meisten verbreitcte Typus der Torftundra ist die

Hiigeltundra. Der Autor beschreibt ausfuhrlich den originellen Anblick einer solchen

Tundra und die Mittel und Ursachen der Hiigclbildung. An der Bildung derselben

liaben huhiis Chamaemorus und Empetrum nigrum den Hauptanteil; die Ursachen der

Entstchung derselben aber sieht der Autor in der Wirkung des Frosles und des Grund-

eises. Wo sich das Wasser weniger ansammelt, bildet sich ein anderer Typus von

TorfLundra, die sich von der Hiigeltundra durch die Ununterbrochenheit ihrer Torf-

schicht, itirer gcringeren Machtigkeit und ihre leicht hligelige Oberllache unlcrscheidet.

Naciidcm der Autor die Tundra beschrieben hat, geht er zur nordlichen Wald-'

grenze liber und constatiert^ dass in dcr llbergangszone vom Walde zur Tundra die

lelzlere dem Boden mit Grundeis angehort, der Wald dagegen demjenigen Boden, wo

das Grundeis fehlt. Aber mitten auf dem Waldboden, an trockcncn Stellen wachsen

auf dem Sande Aira flexnosa und Carex canescens. Die Blischelchen dieser Pflanzen

dienon als Anknlipfungspunkte zur FcSrdcrung der Bodcnversumpfung, mit derselben

tritt aber Hand in Hand das Grundeis ein und mit letzterem zugleich das Aussterben des

Waldes und das Vorschreiten der Tundra ins Waldgebiet, Tanj-iuew sieht also in den

Versumpfungscrschcinungen die Ursache dafiir, dass die ndrdliche Waldgrenze immcr

mehr nach Suden zuriickweicht, eine Tiiatsache, die schon friiher'von Nalurforschern

(wie Baeu, Sceienk, Middendorf ^ Kihlman) conslatiert Worden ist. Zum Beweis einer

solchen Erkhirung, abgesehen von den Beobachtungen inbetreff der Yersumpfungs-

erschclnungen und der Verbrcitung von Grundeis in Zusammcnhang mit der Einteilung

der Wiilder und Tundren, wcist Tanfiljew noch auf die tjberblcibsel der Holzvegetation

bin, welche er in tiefercn Schichten von TorfJmgcln, oder im Torfe an der Grenze der
j

heutigen waldlosen Tundra gefunden hat. Nacti Tanfiuew*s Ansicht riickt die Tundra

allmahlich, aber bestandig auf den Wald zu und vernichtet denselben infolge der ein-

fachen Erschcinung des Auftretens auf dem Waldboden vonTorf, einem sehr schlechten

Warnieleiter und von Grundeis, welches die Baume totet.

SchlieGlicli weisen wir noch auf die reichen uberschwemniten Wiesen bin, die

der Autor an alien nordlichen Flussen^ an der Pescha, Ssula^ Peczora, Indiga und

andercn bcobachtet hat. Der Schrift ist einc Karte bcigefugt, auf welcher die nordliche

Walilgrenze und die einzelnen Waldinseln in der Tundra vermcrkt sind.

Sandman [1 to] beschreibt den Pflanzencharakter der Berggruppe Ounastunluri, die

sich westlich vom oberen Laufe des Flusscs Ounasjoki im fiunischen Lappland, ungc-

fahr zwischen dem 68'' 10' und 68^20' nordlicher Breite beflndet. Am SudfuCe dieser

Berggruppe goht die Nordgrenze der Verbreitung von zusammenhUngcnden Fichtcn-

waldern durch; die Vegetation des Ounastunturi ist aus dor subalpinen Vegetation odor

.p
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Birkcnzonc, in welclier vercinzelt Fichten und Kiefcrn'auftrcten und aus dcr Alpinen-

vegetation zusammengo.sctzt; die letztere wird durch Ftechten, Moose und folgonde

Polarpflanzcn charakterisiert: Dryas oclopetala, Phyllodoce coerulea^ Arcioslaphylos alpina^

Diapensia lapponka^ Azalea procumbens, Betula nana, Sihbaldia procumhenSj Salix her-

hacea und vielen anderen. In diesen beiden Zonen (der alpinen und subalpinen) untcr-

tscheidet der Autor iiiebrere Formationenj die er kurz charakterisiert. Die in der

Birkenzone weit verbreiteten ausgetrockneten Kicfernstamine und Stumpfe weisen

daraut' hin, dass die Kiefer an einigen Orten dort unlangst dichte Ansiedlungen und

sogar einen besonderen Pflanzengtirtel gebildet bat. Jelzt tritt sie nur nocb in vercin-

zelten E\emplaren mitten in der Birkenzone auf.

LiNDKN [-lOfi] studierte in letzter Zeit aucb den Vegetalionscbarakter des finnisclicn

Lapplands und zwar in der Umgegend des Flusses Latasens und des Sees Jokasjaur. Bis

jelzt war diese Gcgend in botanischer Hinsicht nocb Cast gar nicht durchforschl. Die den

See einschlieCendcn Berge sind vom Alpengebiet eingenoiiimenundihre cliaraktcristisclio

Vegetation bestebt iiauptsacblich \n Andromeda tetragona] in dcnPlusslbalcrn kommt die

Kiefer noch fort, wahrend die Fichte dort nirgends mehr auftritt. Die Verbreitungs-

grcnzc der Kiefer hat sicb in letzter Zeit auch weiter nach Siiden vorgcschoben, den

Uberresten von abgestorbenen Kiefern nach zu urleilcn, welche Uber der jetzigen Grenze

angetroiTen worden sind. Diese Reste baben sicb nicht nur in Gestalt von trockenen

Stiimpfen und Stainmen erbalten, sondern sind auch ia groBerer Anzahl in Seen und

SUmpfcn gefunden worden, die hoher als die jotzige Grenze des Kieferngebietcs gelegen

sind. Unter den inleressanten voni Autor gefundenen Pflanzen sind Cerastium latifolium^

Pedicularis hirsuia und Arnica alpina zu nennen.

In seiner andern Schrifl bescbreibt Linden [107] die Vegetation der Tundra und

des nordlichen Teiles des Waldgebietes von Lappland und zwar der Gegend, die atn

Flusse Nuotjok und am See Nuotjaur gelegen ist. In dieser Gogend berrscht die Ficbte

vor, sie bildet dort dichte Anptlanzungen und erstreckt sicli anf den bcnacbbarten

Bergen bis auf cine lliihe von 430—580 m. In Gestalt von Knieholz reicht die Ficbte

bis zu der Hdhe von 745 m. An den Stidabhangen ist ibre verticale Grenze boher als an

den Nordabhiingen, Kiefernwaldcr kommen viel scltcner auf dem Sande vor. Beson-

dcrs baufig sind sic nur am obercn Laufe des Nuotjaur, Die Kiefer gcbt bis zu ciner

Ilobe von 435—44 m. Die Birke kommt baupbiicblich in den Tbalern vor. Dort

gedeiben auch Alnus incana und Weiden^ besonders Salix phyUcifoJia und Salix lappo-

niim, welcbe dictite Wiilder bilden. Am unteren Laufe des Flusses Nuotjok trtlTt man
roiche liberscbwemmte Wiesen, Die Tundra auf den Gipfein der benachbarlcn Berge

ist durcb Betula nana, Salix lanala^ glauca, Aspidium Lonchiiis, Cryptogramme crispa,

Carex pedalUf atrata, capiialay Hierochloa alpina, Salix polaris, Alchemiila alpina^ Dryas

oclopetala und Arnica alpina cbarakteristisch.

Fur das nordliche Flnnland erschien eine Arbeit von Waimo [84]!), in welcher der

Aulor eine kurze Cliarakteristik der Vegetation giebt, die wichtigsten Formationen aus-

fiJhrUcb bescbreibt und die Grenzen der Verbreitung einiger c!iarakteristischer Ptlanzen

bezeicbnet. Die Nordgrcnze der Ficbte^) (in Form von einze][ien Gruppcn) gebl nacli

den Worten des Autors zwiscben Kyro und Koppelo (68*^ 41') durcli, wahrend sicb die

Grenze der Ficbtenzone wabrscbeinlich zwisclicn Porno und Posio f66" \}\'] befindet;

die letzlere ist bis jetzt vollsiandig unberucksiclitigt geblieben, und Waimo lenkt nun
die Aufmerksamkeit der Pflanzengeograpbcn auf diese interessante und wicblige

I .

1

.\

\) Siehe Engler's Bot. Jabrb. XXII. Heft 4/5 !8y7 p, 37.

2) Die Ficlilc kommt liier in beiden Varietaten, d. b. Abies excelsa und obo-

vata vor.
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botanisch-goographische Aufgabe^). In der ganzcn Gcgcnd, die er durchforscht hat,

berrschcn Kiefernw^lder und Siimpfe vor. Je weilcr man nacb Norden kommt, deslo

arktisclier gestaltet sicb der Charakler der Vegetation, Die Birke beginnt vorzuherrschen,

und endlich verwandelt sich die Kiefernzone in cine Birkenzone. In der Nabe des Eis-

mecros, wic auch aufeinzelncn Bergen muss die Holzvegotalion der arktiscben wcichcn,

und es beginnen die der letzteren charakleristiscben Arten, Nvie: Diapensia lapponica^

Arctostaphylos alpina^ Salix glaiica, Jimcus trifiduSj Lycopodium alpinunif Azalea pro-

cumbens und viele andere. Nacb der Meinung des Aulors kann man in der Niibe des

Breilcngrades 67° 34' (bei Kaaretkoski) die Siidgrenze des Euareiskiscben Lappland

zieiien. SUdlicli von dieser Linie bat die Natur einen mannigfaltigeren Cbarakler, und

die Vegetation entwickelt sicb reicher und lippiger. Bis zu dieser Linie reichen in

Finnland nocb viele siidliche Formen, wSbrend die Natur nordiich von derselben einen

recbt arktischen Charakter erbiilt; sie wird Srmer und zeicbnet sicb durcb Beimiscbung

von nrkliscben und das Feblen von siidlichen Arten aus. Diese Linie, die das nordbcho

Lappland vom siidlichen trennt, fallt beinabe mil der Nordgrenze des Roggenbaues zu-

sammen.

Fiir das siidliche Finnb^nd erschien eine Arbeit von Linden [51]-), in welcber dor

Autor auf den Contrast des Ptlanzencharakters im Wuoxcnthale und dein angrenzendcn

siidlicben Teile von Karelien aufmerksam macbt; diese lelzteren sind liberrcich an

KiefernwSildcrn, wabrend im Wuoxenthale die Vegetation viel lippiger und mannig-

faltigorist; dort bildet sogar die Linde voUstandige Haine; auGerdem kommen dort

vcreinzelte zerstreute Exemplare von Aborn, Apfelb^umen und, seltener, des llaselnuss-

strauclics vor. Das steile Ufer des Ladogasees zwiscben Kcxbobn und Kiitolii stimmt in

vielcr fieziehung mit dem Wuoxentbale iiberein,

Kihujan[44] weist auf einige Pflanzen bin, die, obglcicb sie auch im Innercn

Finnlands vorkommen, sich docb hauptsiichlicb an das siidliche Meerufer Finnlands

lialten; sie gehoren jedoch nicbt in die Reihe der Halopbyten; es sind dies folgende:

Allium schocnoprasum, Alopccurtis nigricans , Erysimum hieracifolium j Cornus suecica.

In der forslwirtscbaftlichen Arbeit von Ssurosh [11^] iiber die finnischen Walder

finden wir mehrei'e auch fiir die botanische Geographic interessante Dalen, z. B. dass

die Eiche friilier in Finnland viel mebr und auch weiter nacb Norderi verbreitel ge-

wescn ist (p. 167). .

Indem wir nun aus Finnland in das Gouvernement Archangelsk iibergchen, miisscn

wir auf eineSchrifl von KiTAJf:w[103] liber die Wilder desauCerslenNordens binwoiscn.

Die Scbrift bat wohl eine rein forstwirtschaftliche Bedeulung, aber mitten unter den

verschiedencn forslwirtscbaftlichen Daten finden wir folgende interessante Charakte-

ristik der Wiilder der ersten Mesenj'schcn Forstwirtschaft , die der Autor mit den

Worlen des bekannten Fiirsters des Archangol-Gouvernements, Tuofimenko^), schreibt;

nin den Forstbesitzungen herrschen Ficbte, Striiucher und Halbslraucber, z, B. go-

woljnlicb Wacholderj Weiden^ Lonicera, Daphne^ Mezereum, Strauch- und Zwergbirken

vor. Die besten Anpflanzungcn sind langs der Fliisse gelegcn und erstrecken sicb auf

1— 4 Werst, wobei sie, je mebr sie sicb von den Fliissen entfernen, immcr armer und

Srmer werden und endlich den Siimpfen weicben miissen. Sebr oft kommen mitten in

den Siimpfen und Tundren kleine Waidinsein vor; desgleichen findet man mitten in

den Waldern sogenanutc "Rady«, d. h. kleine Sumpftlachenj die von einem niedrigcn

\) Seine Worte lauten: wLes limites et I'etendue de !a zone dc sapiris vers Foucst

et sur la frontiere de la Laponie russe seraient un objet recommandable pour les

rcclierches de nos jcunes floristesa (p. 26).

2) L c. p. 34.

3) Vergl. MUbcrsicht" fiir das Jahr 1890. 1. c. p. 71.
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spSrlichen Waldwuchs bedeckt sincL In den Wiildern, besonders in welter Entfernun^

Yon Wohnsliitten, kommen Massen von vcrtrockneten und umgestiirzten BSunien vor.

Den Bestand des Waldwuchses kann man auf folgende Art taxieren: Kiefern 0,3 (40

^200ji4hrige), Fichten 0,4 (4o—iSOjahrige), Larchen 0/2 (40— 300jahrige), Birken 0,07

(40—ISOjahrigc), Espen 0,03 (40— laojahrige). Das Wachsen der Baumc gelit sehr lang-
^n

"I

sam vor sich, was ebenso wie die schon niedrig Legijincnden Aste von der Rauhheil

dcs Klimas abhangt. Auf der geographischen Breite von Mesenj liegt in der Tiefc von

V'i

—

^U Arschin in den Sumpfen und Tundren Grundeis.« Ferner wird in derSchrift auf

die Ausrottung der Walder und die unverstandige Forstwirtschaft im Gouvernement
Archangelsk hingewiesen.

Kegel [66] !enkt in einer kurzen Abhandlung die Aufmerksamkeit darauf, dass die

sibirische Edeitanne, welche den rauhen Winter Sibiriens aushalt, in Deutschland nur

geschiitzt fortkommt; seiner Ansicht nach erkl^rt sich das dadurch, dass infolge dcs

friih eintretenden FriAhlings in Deutschland die sibirische Edeltanne sich zu friih zu

entvvickeln beginnt und nun unter den Nachtfrosten Icidet, was in Sibirien niclit ge-

schehen kann, well der Friihling da beinahe vollstandig fehlt. Die Westgrcnze eines

erfolgreichen Wachstums der sibirischen EdeUannefallt ungefahr mit der Ostgrenzc der

Buche znsammen. Auf Grund dieser Facta schlagt Regel nun vor, Gr[sebach*s Wald-
gebiet in der alien Welt in zwei HSLlften zu teilen : in eine ostliche und eine w^estlicho

und dieselben folgendermaCen zu charakterisieren : ini westlichen Teile, wo ein

oceanisches Klima herrscht, gedeiht die Buche, wahrend die sibirische Edeltanne dorl

nicht ungeschiitzt fortkommt, im dstlichen Teile dagegcn, der durch ein continentales

Klima cbarakterisiert wird, kann die Buche nicht fortkommen, ^Yahrend die Edeltanne

liberall gedeiht.

Uber die Vegetation des Wilnaschen Gouvernements werden in einer Schrift von

Selenzow [78] einige kurze Angaben gegeben. Die dortige Vegetation ist nach den

Worten des Autors sehr einformig und vereinigt sicli unmerklich mit der Vegetation

der Gouvernements Kowno und Minsk. Nur in dem Dissnenskischen, Lidskischen und

Trokskischen Bezirke finden wir eine eigenartige Flora. In Bezug auf den Dissnenski-

schen Bezirk sagt der Autor, dass erstercr sich strong von derbenachbarten Gcgcnd durch

seinen sehr kalksteinhaltigen Boden unterscheidet. Die dortige Flora ist bis jetzt jcdoch

noch nicht erforscht, und Selenzow glaubt [?], dass sie von der angrenzenden sicher ab-

weicht und eher der Flora der Gouvernements Kurland und Witebsk ahneJt. Was die

Lidskischen und Trokskischen Bezirke anbelangt, so nahern sie sich in ihrer Flora dem
Gouvernement Grodno. Ferner fiihrt der Autor eine kurze Liste der intcressantesfon

Pflaiizen des Gouvernements Wilna an. Zu den EigentUmlichkeiten der Wilnaschen
L

Flora zahlt er eine bedeutende Anzahl von verwilderten Pflanzen, die sich hauptsiichlich

von friiheren botanischen Garten der Univcrsittit aus hierher verpflanzt haben,

In seiner anderen Schrift beschrcibt Selenzow [77] folgende Typen der Vegetation

des Wilnaschen Gouvernements: i. die Vegetation der Walder, 3. der Strauchcr,

S. der Torf- und Wiesensumpfe, 4. der Wiesen^ 5. der Gewasser, G. der Felder und

Acker, 7, des Sand- und kahlen Bodens und 8. den Pflanzenwuchs, der den Menschcn

begleilet. Am weitesten ist im genannten Gouvernement die Kiefer verbreitet, wie auf

dem Lande so auch in Sumpfen; die Fichle kommt seltener und zwar an niedrig ge-

legenen Steilen vor
; sie bildet nie reine Waider^ sondern dieselben sind stets mit Laub-

holz gemischt; die Eiche (hauplsachlich die Sommer-, seltener die Wintereiche] kommt

auf Lehm und trockenem Boden vor. In friiheren Zeiten waren die Eichenwalder im

westlichen und ndrdlichen Teile des Gouvernements verbreitet, die WeiBbuchenwSlder

(Carpinus Betulus) dagegen hauptsachlich in den Trokskischen, Oschmjanskischen und
L r . _ - -

Lidskischen Bezirken; nordlich von dem Flusse Wilija kommt die WeiCbuche nur zer-

streut vor. Selenzony eiobt eine Charakterislik alter aclit von ihm ancenommenen
t' \
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Typcn der Vegetation. Unter den von ihm angefiihrten Wasserpflanzen ist das Auf-

findcn der folgenden Arten intercssant: Nvphar pumibimj Trapa natans^ Vtrkularia

intermedia und minor, HoUonia palustris , Acorus Calamus, Hydrilla verlicillala^ und

viele andere. In dor Umi^egend der Stadt Dissna ist cine Zunahme an Fiugsond auf

Koslen der Wiescntlachen bemerkbar,

REiNHAnD[68j charaklcrisiert mit folgenden Worlen die Vegetation von Lilowskoje

Poljessje: »Das bedeutende Vorherrschen von Nadelwaldern mit Unterholz aus Wach-
holder und eine groCe Anzahl von Birken, Massen von Vacciniian MyriiUus^ V. nligino-

sum, recht viel Riibus saxatilis und eine Mengc von Lycopodien und FIcchlen in den

Waldern, riesige mit Moos und Oxycoccos bedcckte Sumpfstrecken, ungeheuerer Reich-

tum an Calla palustris und Saxifraga Hircnlm — sind die charakteristischen Merkmale,

die uns out" Schrilt und Tritt begcgnen und bezeugen, dass wir es mit der Flora des

Nordcns zu thun haben, Aber mitten unter den Formen, deren Verbreitung bis zuni

Poiarkreise oder sogar bis zu der Kusle des Eismeeres reiclit, finden wir auch viele von

denjenigen, welche sich \seit in den Siidenj bis an die Ufer des Sch%varzen Meeres hin

erslrecken; so kommt z, B. in den dortigen Waildern die WeiCbuche [Carpinus Betulus]

vor, die sonst nur dem siidwestlichen Russland anKchort und nicht eininal mel ir im
Gouvernement Charkow auftritt, und Taxusbaccata^ desenCultur in Charkow tibcrbaupt

nicht und in Odessa nur mit groGer Muhe gelingt. Die Flora von Litowskojc Poljessje

slellt augenscheinlich ein Gemisch von ncirdlichen und siidlichen Pflanzen dar und wird

diese Misclmug hauptsachlich durch klimatische Factoren und nur teilweise durch die

Rodenbeschaffenheit bedingt.«

In einer Arbeit von Drim.mek[32] finden wir eine kurzc Charakteristik der Vegetation

des Gouvernements Kalisch (des Turekkischen und des Seradskischen Bezirksj. In der

von ihm durchforschten Gegend besteht derBoden meistenteils aus Sand, ist aber durch

fortgesetztc Cultur recht fruchtbar geworden. Walder sind nur spSrlich vorhandcn, sic

nehmcn nicht mehr als 10% der Bodenobcrflache dieser beidcn Bezirke ein. Die Flora

der genannlen Gegenden birgt viele Eigentlimlichkeiten, da der Fluss Warta in seinem

von Siiden nach Norden gerichteten Laufe eine Menge Samen aus den siidlichen Gebieten

in die nordlichen mit sich bringt. Die Walder bcstehen hauptsachlich aus Kiefern,

slellcnweis kommt aber auch die Edeltanne, Fichte, Eiche, sowie die Birke und Eller

vor. Die Buche ist nur in Podlenshizy (sudlich vom Sscrads) in vereinzelten Exemplaren
gefunden worden. Der Unterwald bestelit aus: Juniperus communis, Corylus AvcUana,

Viburnum Optdus , Evonymus europaeus und den bciden Arten von Sambucus,

Nirgends kommt Lonicera xylosteum vor, und Acer campestre nur sclten. In den
Waldern trifTt man am hiiufigslen Vaccinium Myriillus^ Cailuna vulgaris, Vaccinium

vliginosum (wo es feuchter ist), seltener Sedum palustre, und zuweilen Arctostaphylos

Vva ursi.

In einer Schrift von Lapczinsky[105] finden wir Mitteilungen iibcr den Pflanzen-

charaktcr auf der Slrecke vom Trokskischen Bezirk nach Sczawiiiza. Dort sind auCcr-

dem Daten iiber einige unbekannte Arten der pohiischen Flora gegeben.

. Busch[30] liefert eine ausfuhrliciie Beschreibung der Formation von Eichenwal-
dern (oder ubcrhaupt Laubwaldern) im gebirgigen Tcile des Kosmodemjanskischen
Bezirks des Kasanskischen Gouvernements, Dabei beschreibt er ein jedes Revier des

Eichenwaldes einzeln, indcm er zucrst die Holz- und Straucharlen neiint und dann eine

Liste der Grasvegetalion giebl. Dann folgt eine Charakteristik der Waldwiesen (3 Listen)

und der Scliuttvegetation. Bei der Schuttvegetation verweilt der Autor besonders boi

Xanthium strumarium^ Amarantus retro/lcxus und Erigeron canadensis. Dann folgen

2 Listen von Ruderalpflanzen — die eine fiir das V^inter-, die andere fiir das Sommer-

i] Vergl. »Uber?icht« fiir das Jahr -1890 p. G5.
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getreide. Die Vegotation der Formation von iiberschwemmten Wiesen ist \om Aufor in

zwei Listen cliaraklerisiert. In dem erforscliten Rayon hat Busch keinc echten Sleppen-

abhtinge gefuuden. Steppenptlanzcn kommen dort nur in zerstreuten vereinzelten Excm-
plaren, in den W^ldern und auf den Wiesen vor. Jm tibrigcn Teile des Kosinodcmjans-

kischen Bczirks fuukn sicb ausschlieClich Laubwiilder und hauplsiichlich Eiclienwalder.

Dagegen Iierrschen im Wiesengebiet jenes Bezirks Kiefernwalder vor<

SsjiJsEw[79] giebt cine kurze Chfirakteristik der Vegetation aus der Umgegend dcs

Bilimbajewskischen Sawed, ira Jekalerinenburger Bezirk, und Skalosulow[1H] liefert

Material zum Studium der Ruderalpflanzen des Permskischen Gouvernements:,

Eine besondere Bedeutung aber flir die Charakteristik und Geschichte der Vege-
tation des Waldgebiets im europSischen Russland hat KoRstnNSKY's[104] Schrift: wDic

Spuren ciner urallen Vegetation im UraU. Der Ural zciclinet sich bekanntlich durcl

das fast ganzliche Fehlen von endeniischen Formcn aus, und seine Flora besteht, nacl

den Ansichten der meisten Phytogeographcn, teils aus sibirischen, teils aus curopui-

schen Eiementenj die hier in ihrer Migrationsbewegung von Westen nach Osfen und
umgekchrt aufeinander stoCen. Diese unselbsliindige Composition der Uralflora wird

jedoch nach Korshiksky's Ansicht weder durch ihrc geographische Lage, noch durch die

geologische Geschichte der Gegend gerechtfcrtigt. Es ist hekannt, dass damalSj als der

westliche Teil der russischcn Ebene durch m^chtige Glelscher bcdeckt war, ein Teil

des mittlcren und siidlichen Urals eisfrei gewesen ist Zu derselben Zeit wurde der

Ural im Siidwesten vom Wasser des Kaspischen Meeres bespQlt, "Welches damals bis ins

Ufimskische und Kasanskische Gouvernement reichtc. Von der andern Seite aber

breitete sich im Osten des Ural eine Ebene aus, welche nach Kousihnsky, Spureii eines

groCen Wasserbassins zur Zeit der Postterliarepoche aufwies. So bildete dann <ler

sUdliche Ural wcihrend der Eisperiode eine Insel, auf welcher sich Uberreste einer

iilteren Vegetation, die friihcr den Ural charakterisicrle, erhalten mussten. Indem

KoBsaiNSKV nun die geographische Verbreitung der Pflanzen des Uralischen Waldgebiets

erforscht, findet er thatsachlieh cine ganze Reihe von Formen, die sich durch ihre

unterbrochene geographische Verbreitung unterscheiden , nur ein abgcrtindeles und

isoliertes Verbreitungsrayon im siidliclien Ural oder angrenzenden Landern besitzen und

noch erst im Kaukasischen Waldgebiet oder in Westeuropa auftreteri; diese letzteren

auch das Waldgebiet charakterisierenden Forraen verbreiteten sich aus Westeuropa bis

in die russische Ebene hinein, erreichten aber den Ural nicht und haben im europai-

schen Russland eine Grcnze, die sich nach Osten bin keilformig zuspitzt. Eine solche

geographische Verbreitung beweist deutlich, dass diese Formcn Reprasentanlen der

uralten Flora des Urals sind. In letzter Zeit hat Kohshinskv folgende Elemente dieser

uralten uralischen Flora untersucht: Gentiana ciliata^ Arahis arenosa, Aconihtm Anthora,

Digitalis ambigua^ Cephalanthera ensifoUa^ Sanicula europaea, Circaea luteliana, Knauiia

montana, Mulgedium hispidum. Diese Formen bezeugcn dcullich, dass in der Voreiszeit

die uralische Flora aus Reprasentanlen des Waldgebictes zusanimengesetzt und schon

damals recht differenziert war, dass neben den Wiildern des Ural sich Wiesenstrecken

ausdehnten und endlich, dass vor Zeiten im Urai auch breitblaltrice Walder verbreilet
* «

gewesen sind, die nun dort ganzlich fehlen^ deren Uberbleibsel wir jedoch an einigen

Orten des Ural, wie z, B* die Eichenwalder in den Ufimskischen und Slatonslowskischen

Bezirken, beobachten kdnnen,
p

Indem ich nun die Ubersicht der ArbeiteUj welche das Waldgebiet des europai-

schen Russlands behandeln, bccnde, weise ich noch auf Bd, II und III von Arnold's [101]

umfangreicher Arbeit wder russische Wald« bin, welche jedoch ftir die Forsler von

mehr Bedeutung ist als fiir den Phytogeographcn i}, und auf eine Schrift von Oppel[108]

1) Vergl. wUbersichtw fiir das Jahr 1890 1. c. p. 72—73
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Tiber den russischcn Wald, die abcr auch forslwirtsclmftlichcn Charaklcrs ist. In der-

sclben werden uns kurzc Angabeii gegebea liber die Statistik der russischen Wilder
(des europiiischeii Russlands), iiber die Holzarlen, die den Bestand des russischen

Waldes ausmachen, liber die Slalistik des Waldbesitzcs in Russland, iiber die Exploi-

tation der Wiilder, iiber das Fallen und Ausfuhr der Wilder und endlich wird dort

noch auf das Waldscbutzgesetz voni 4. April 4 888 hingewiesen*

.r

^
^

I
*

Giirke, M. : PlanLae Europaeae. Enumeratio systematica et syoonyrnica

plantarum plianerogamicarum in Europa sponle crescenliuin vel mere

inquiiinarum operis a Dr. K. Riciitfr incepli. Tomus IL — Fasc. 1/

IGOSeiten. Leipzig (Wiliielm Engelmann) 1897. e// 5.

AIs dem Verf, vom Verlag die Fortsetzung des allbekannten Werkes: RrciiTER,

Plantae Europaeae, angeboten wurde, iibernahm derselbe das von dcm verslorbenen

RiciiTER hinterlassene Manuscript des zweiten Bandes in der Meinung, es sei nur nocli

die neueste LiUeratur hinzuzufiigen, urn den Band deilnitiv fertig zu stellen. Schon bet

der Bearbeitung der ersten Familien stelUe es sich jedoch heraus^ dass es durchaus not-

wcndig war, den StolTganz von ncuem zu bearbeitcn, da einmal die Arton nur unvoll-

standig aufgefiihrt und die Lilteralur nicht erscliopfend behandelt war, andererseits es

dem Verf, auch geeignet schien, eiue Reilie wichtiger Abanderungen zu treflen, Hier-

dui'ch entstand nun ein voltstandig neucs Werk, welches die von der Kritik hcrvor-
M

gehobenen Mangel des ersten Bandes vermeidet. Diese Abanderungen beziehcn sich

zunachst auf die Angabe der Verbreilung der einzelnen Arlen. Wdhrend im ersten

Bande von Richter's Werk das Areal der Pflanzen nur im allgemeinen Uniriss gegeben

wurde, finden sich hier — ahnlich wie in dem bcwShrten NvMAN'schen Werke — die

einzelneo Lander nach ihrer politischen Begrenzung aufgefiihrtj und auch bei den

Unterarlen und Varietaten sind nach llogliclikeit genau diejenigen Gebiete angegeben,

in welchen dieselben bis jetzt gefunden worden sind. Ein weiterer Vorzug ist die Auf-

zahlung der Synonyme in chronologischer Reihenfolgc, nicht in alphabetischer wie bei
- i

Die Basiarde sind nicht am Endc der Gattung auf-

RiCHTER, so dass die Ubersicht fiir Nomcnclaturfrageu erleichlert ist. Im Bezug auf die

Nomenclatur hat sich der Verf. an die Regeln gehalten, welche neuerdings von den

Beamten des KgL Bolanischen Gartens und Museums in Berlin aufgestelU worden sintL

Es ist also unter Annahme vou i 753 als Anfangsjahr unscrer Nomenclatur das Prioritiits-

princip befolgt worden unter moglichster Wahrung der eingebiirgerten und jedem
Bulaniker bekannten Namcn.

geziihlt, sondern unter die Arten eingereiht worden unter Voranstellung ihrer Be-

zeiclinung nach den Namen der Eltern (und zvvar diese in alphabetischer Ordnung),

wiihrend etwa vorhandene biniire Bczeichnungen nachgestelll sind. — Es ist sehr er-

freulich, dass sich Gurke der gruCen Mlihe unterzogen hat^ das RiCHTEK^sche Werk
fortzusetzen, da dasselbe fiir jedei^ der sich mit europaischcr Flora und pflanzen-

geographischen Fragen beschafligtj ganz unenlbehrlich ist. Um den so viel benutztcn

und jctztjm Buchhandel vergrifl'cnen Conspectus Florae Europaeae von Nyman zu er-

setzen, war es jedoch notwendig, dass die Litteratur mit einer solchen Griindlichkeit

und Genauigkeit aufgenommen wurde, wie dies der Fall ist in dem vorliegenden Werke,

dem wir eine groBe und aligcmeine Verbreitung wiinschen. E. GiuQ (Berlin),

4
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