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h Hypokotyl, c Kotyledonarrest, rib Rest des ersten Niederblattes, lx erstes 
Laubblatt. 

.   5. Basaler Teil einer Pflanze  im zweiten Vegetationsjahre mit verlangertem 
Hypokotyl und schwacher Adventivwurzelbildung; Bezeichnungen wie in Fig. 4. 

6. Analoger Teil mit abnorm verlangertem Stengelteil, obne Adventivwurzel- 
bildung. 

7. Basaler Teil einer Pflanze im 3. Vegetationsjahre; Bezeichnungen wie in 
Fig. 4, l2 zweites Laubblatt. 

8. Pflanze im 4. Vegetationsjabre mit relativ stark verlangerten Stammteilen, 
etwas vergr. Die aus Fig. 9 zu entnehmenden Details des basalen Teiles sind 
nicbt eingezeichnet. 

9. Basaler Teil von 8, starker vergr.; Bezeichnungen wie in Fig. 4 und 7, 
l3 drittes Laubblatt. 

10. Hahitusbild einer mehrjahrigen jungen Pflanze, etwas vergr. 
11. Basalteil von 10; » nach dem Absterben alterer Rhizomteile zuriickgebliebene 

Narbe. 
12. Mittlerer Teil des Querschnittes durch den Kotyledo. 
13. Quersehnitt durch das Hypokotyl unmittelbar unter der Ansatzstelle des Kotylode 
14. Quersehnitt durch die Hauptwurzel des jungen Keimlings. 

Veronica Bonarota L. in den nordlichen Kalkalpen. 
Von Dr. August Hayek (Wien). 

Veronica Bonarota L.1) oder Paederota Bonarota L.2) ist bekanntlich 
eine Charakterpflanze der siidlichen Kalkalpen, wo sie von Giudicarien 
an ostwarts bis in die Julischen Alpen durch Sudtirol8), Oberitalien4), 
Karnten5) und Krain6) zieralich verbreitet ist. Sie wachst hier in Fels- 
spalten, besonders gerne in den Ritzen senkrechter Felswande, in einem 
fiber 1000 m breiten Hohengiirtel, der sich von der Talsohle bis in die 
alpine Stufe erstreckt; die tiefsten Standorte liegen zwischen 200 m 
(Colle di Cavasso7) und 250 m (Salurn, Vela bei Trient8), die hochsten 
bei 2400 m (Schlern und Seiseralpe9) und 2500 m (Grubenkopfel sudwestl. 
von Luggau in Karnten10). 

Haufige Begleitpflanzen des „Blauen Manderle" sind unter anderen 
Dianthus Silvester, Heliosperma qiMdrifidum, Saxifraga caesia, S. 
incrustata, Potentilla rupestris,   Veronica urticifolia,  Euphrasia salis- 

Species plant., Ed. 1., p. 11. (1753). 
3. plant, Ed. 2., p. 10. (1762). 
la Torre und Sarnthein, Fl. v. Tirol, VI. 8., p. 261. 
ri e Paoletti, Flora anal, d'ltalia, II., p. 433. 
:her und Jabornegg, Fl. v. Karnten, I. 2, p. 294. 

Fleischmann, Ubersicht der Fl. Krains, p. 172. 
:ani, Flora Friulana, II, p. 349. 
smann, Fl. v. Tirol, I., p. 645. 
a Torre und Sarnthein, Fl. v. Tirol, VI. 3, p. 261. 
her und Jabornegg. Fl. v. Karnten, I. 2„ p. 293. 



burgensis, Campanula carnica, C. Morettiana, Phyteuma comosum und 
Trisetum argenteum. 

Doch wird schon seit fast 70 Jahren Paederota Bonarota auch 
fur die nordlichen Kalk- und Schieferalpen und zwar fur Salzburg an- 
gefiihrt. Schon in der im Jahre 1851 erschienenen 1. Auflage des Pro- 
dromus einer Flora Salzburgs ftlhren Rud. und Jul. Hinterhuber1) fur 
Paederota Bonarota folgende Salzburger Standorte auf: Birnhorn (M i e 1 i c h- 
hofer), Geisstein(Traunsteiner).ObwohlbeidegenanntenGewahrsmanner 
als zuverlassige Beobachter und gute Pflanzenkenner bekannt sind, wird 
Paederota Bonarota doch von Sauter3) unter die aus der Flora Salzburgs 
zu streichenden Arten gerechnet und im speziellen Teile seiner Flora s) 
ebenso wie in der 2. Auflage derselben*) tiberhaupt nicht angefiihrt. 
Hinterhubers Standortsangaben werden zwar von Hinterhuber 
selbst in der 2. Auflage des Prodromus5) und von Fugger6) 
wiederholt, dennoch findet man in keinem der neueren Floren- 
werke7) das Vorkommen der Pflanze fur Salzburg erwahnt. Der an der 
Tiroler Grenze gelegene Standort auf dem Geisstein findet sich bei 
Dalla Torre und Sarnthein8) zwar angefiihrt, aber in Klammer, was 
bedeutet, dafi die Autoren die Angabe als irrig ansehen. 

In einem im Jahre 1899 veroffentlichten Beitrag zur Kenntnis der 
Flora Salzburgs von Fugger und Kastner9) wird nun Paederota 
Bonarota neuerlich fiir das Birnhorn angetuhrt, wo Fugger die Pflanze 
im Reitergraben gefunden hat, und dazu bemerkt „vielleicht der Mielich- 
hofersche Standort". Nichtsdestoweniger finden wir auch in der 2. Auf- 
lage vonFritsch' Exkursionsflora10) Veronica Bonarota nicht fiir Salz- 
burg angefiihrt, und da Fritsch sich seit Jahren intensiv mit der Flora 
des Landes Salzburg besehaftigt, glaubte ich11) ihm in dieser Hinsicht 
folgen zu mussen. Nur in der Neubearbeitung von Kochs Synopsis durch 

J) Prodromus einer Flora Salzburgs, p. 160. 
2) Flora des Herzogentums Salzburg. II. Teil. Die GefaGpflanzen. Sonderabdruck 

aus den  im Selbstyerlag der Gesellsch. f. Salzburger Landeskunde erschienenen Mit- 
teilungen, VIH. (1868), p. 8 (88). 

3) A. a. 0., p. 110 (190) f. 
*) Flora des Herzogtums Salzburg, 2. Aufl. (1879). 
5) Prodromus einer Flora Salzburgs, 2. Aufl. (1879), p. 84. 
6) Verzeiebnis der GefaGpflanzen des Herzogtums Salzburg, p. 20. 
7) Z. B.: Kochs Taschenb. d. Deutschen und Schweizer Flora, 8. Aufl., yon B. 

Hallier; Thome, 111. Fl. von Deutschland, Osterreich und der Schweiz, IV. Bd.; 
Fritsch, Eikursionsflora fur Osterreich, 1. Aufl. 

8) Flora der gefarst. Grafsch. Tirol etc, VI. 3., p. 260. 
9) Mitt. d. Ges. f. Salzburger Landeskunde, XXXIX. (1809), p. 194. 
10) Eikursionsflora f. Osterreich, 2. Aufl. (1909), p. 539. 
n) In Hegi, 111. Fl. 7. Mitteleuropa, VI, p. 42. 



Hallier, Wohlfarth und Brand1) finden wir bei der in Rede stehen- 
den Pflanze die Bemerkung: „Neuerdings auch fur Salzburg angegeben, 
Keitergraben am Birnhorn." 

Analoge ungewohnliche Vorkoramnisse hatten mieh jedoch auch 
gegenilber derartigen negativen Angaben etwas skeptisch gemacht, 
und so suchte ich liber dieses angebliche Vorkomraen der Veronica 
bezw. Paederota Bonarota genaueres zu erfahren und wandte mich urn 
Auskunft an Prof. Fritsch in Graz und Frau Prof. Marie Andree. 
geb. Eysn in Milnchen. Von beiden erhielt ich eine Bestatigung des 
Vorkommens auf dem Birnhorn. Prof. Fritsch schrieb mir am 
14. September 1914, dafi der Gartner am botanischen Garten in Salz- 
burg, Ludwig Glaab, ihm mitgeteilt habe, dafi Fugger Veronica 
Paederota vom Birnhorn lebend in den botanischen Garten nach Salz- 
burg gebracht habe, und am 15. Janner 1915 schrieb mir Frau Prof. 
Andree-Eysn: „dafi ich beim Abstieg vom Birnhorn Paederota 
Bonarota gefunden, weiC ich noch sehr genau, erstaunt, fast unglaubig, 
die mir aus Stidtirol so wohl bekannte Pflanze hier zu finden." Das 
Vorkommen der Pflanze auf dem Birnhorn schien somit sichergestellt. 
Wie ich naehtraglich erfuhr, hat auch Prof. Vierhapper sich in der- 
selben Angelegenheit an Frau Prof. Andree gewandt und von ihr so- 
gar ein Belegexemplar der dortigen Pflanze erhalten, welches sich im 
Herbar des botanischen Institutes der Wiener Universitat befindet. Auf 
der Etikette derselben lautet die Standortsangabe folgendermaCen: 
„Birnhorn, Siidseite, zwischen Felsen des Reiterhorndls oder Eeitergrabens 
(am Wege abwarts zur Eiedlalpe.) 19./VIL, 1891, leg. M. Eysn." 

W ar somit das Vorkommen der Pflanze auf dem Birnhorn, bezw. 
auf dem Leoganger Steinberg in einer jeden Zweifel ausschlieGenden 
Weise festgestellt, so hatte ich doch begreifiicher Weise Interesse dran 
die Pflanze selbst an diesem ungewohnlichen Standorte zu beobacbten 
und ich bestieg am 19. und 20. August v. J. das Birnhorn. Leider 
hatte ich nur sehr wenige Anhaltspunkte, wo die Pflanze zu sucben sei. 
Leogang liegt 786 m hoch, die Spitze des Birnhorns erreicht 2634 m; 
nachdem aber in Siidtirol Paedorata in einem Hobengiirtel zwischen 
200 m und 2500 m ^orkommt, kam nattirlich auf dem Birnhorn in Be- 
*ug auf die Hohenlage der ganze Weg von der Talsohle bis zum Gipfel 
in Betracht. Erst fuhrt der Weg vom Bahnhof Leogang uber Bad 
Leogang durch das mit Fichtenwaldern bestandene Gebiet des Werfener 
Schiefers, wo vom Vorkommen einer Paederota wohl keine Rede sein 
konnte. Bei etwa 1000 m aber beginnt der Alpenkalk, erst Fichten- 
waider, dann in einer steilen heifien Schlucht ausgedehnte Krummholz- 

J) W. D.   J. Kochs 
bearbeitete Auflage von E. H 
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bestande mit der gewohnlichen Flora der Salzburger Kalkalpen, wie 
Silene acaulis, Helianthemum alpestre, Heracleum austriacum, Stachys 
Jacquini, Veronica fruticans, Galium anisophyllum, Campanula coch- 
leariifolia, C. Scheuchseri, Achillea atrata, Carduus viridis, Leontodon 
hispidus, Hieracium staticifolium etc. . Hier hieG es naturlich offene 
Augen haben, aber obwohl ich jede Felswand absuchte, war von Veronica 
Paederota keine Spur zu entdecken, und schon bei einbrechender 
Dammerung langten meine Begleiter und ich bei der 2254 m hoch ge- 
legenen Passauer-Hutte an. Am nachsten Morgen wurde dann das 
Birnhorn selbst erstiegen, mit dem gleichen negativen Erfolg. Ich ge- 
dachte nun den Abstieg durch das westlich vom Birnhorn gelegene 
Kaar, durch welches nach der Spezialkarte 1 : 75.000 der Weg in das 
T'al des Reiterbachs fiihrt, und in dessen oberem Teil ich den auf der 
Etikette genannten Reitergraben vermutete, zu nehmen, doch lieGen die 
eingezogenen Erkundigungen dies jetzt, wo wahrend des Krieges alle 
Steiganlagen und Wegmarkierungen halb verfallen sind, nicht ratsam 
erscheinen, und so wurde derselbe Weg wie beim Aufstieg eingeschlagen. 
Und wider Erwarten hatte ich nun Erfolg. Gar nicht weit unter der 
Passauer-Hutte, in d^n Felsen der Sudwestabsturze des Mitterhorns, 
in etwa 2000—2100 m Meereshohe, fand ich, allerdings sparlich, in 
Felsritzen die gesuehte Pfianze. Dieser Standort ist demnach mit dem 
vonFugger undEysn entdeckten nicht ganz identisch und soscheint 
Veronica Paederota im Leoganger Steinberg an mehreren Punkten 
vorzukommen. 

Auf dem Geisstein bei Kitzbiihel ist Veronica Paederota meines 
Wissens nicht mehr wieder gesammelt worden, doeh gewinnt die An- 
gabe durch den Umstand, daG die alte Standortsangabe auf dem Birn- 
horn sich bestatigt hat, an Wahrscheinlichkeit. 

Dieses Vorkommen einer sonst im Gebiete der siidlichen Kalkalpen 
endemischen Pfianze auf einem einzigen isolierten Punkt in den nord- 
lichen Kalkalpen (der problematische Standort auf dem Geisstein lage 
in den Kitzbiihler Schieferaipen) ist naturlich in pflanzengeographischer 
Hinsicht von hervorragendem Interesse. Naturlich aber ist eine Ein- 
schleppung in jungster Zeit nicht mit absoluter Sicherheit auszuschlieGen, 
sei es durch Zugvogel, sei es, was mir wahrscheinlicher dunkt, durch 
Weidevieh, Heu oder durch den Menschen direkt. An ein Anwehen 
der Samen durch den Wind ist nicht zu denken, da nach Suden zu 
weithin kein Tal und kein niedriger Pafi liegen, sondern die Gletscher- 
kette der Hohen Tauern sich als gewaltiger Riegel vorlegt. 

Was aber die Annahme, daC eine rezenteEinschleppung vorliegt, sehr 
unwahrscheinlich macht, ist der Umstand, daG der in Rede stehende 
Fall keineswegs der  einzige   seiner Art  ist,   daG   vielmehr  auch   eine 



Reihe anderer Arten der siidlichen Kalkalpen isolierte Standorte in den 
nordlichen Kalkalpen aufweisen. 

Carex baldensis L. gilt als ein Endemismus des insubrischen 
Seengebietes, wo sie auf trockenen steinigen Triften in schon geringer 
Meereshohe nicht gerade selten ist, jedoch am Monte Baldo bis gegen 
1700 m hoch ansteigt1), auGerdem wurde sie auch an der Sudseite der 
Zentralalpen im Val Nuglia und Val Chascblot, hier in einer Meereshohe 
von 2300 — 2400 m beobachtet2). Sehon ira Jabre 1836 aber fand 
Einsele diese siidalpine Art ira Kies der Loisach und Neideruach bei 
Griesen nachst Garmisch8). Dieser Standort ist auch aus dem Grunde 
merkwiirdig, weil die Pfianze hier zweifellos von den benachbarten Hohen 
des Wettersteingebirges herabgeschwemmt ist, doch ist es weder 
Sendtner noch Spateren bisher gelungen, den primaren Standort der 
Pilanze im Gebiete aufzufinden. 

Eine weltere, sonst in den Siidalpen enderaische Art, die einen 
isolierten Standort in den nordlichen Kalkalpen besitzt, ist Androsace 
Hausmanni Leyb. Sie ist an Felsen in der hochalpinen Stufe der 
Brentagruppe und der Sudtiroler Dolomiten nicht gerade haufig; der 
hochste bekannte Standort ist der bei der Tucket-Pyramide auf der 
Cima Tosa (Brentagruppe) in 3170 ra M.-H. Fur das Gebiet der nordlichen 
Kalkalpen stellte diese Art Dionys Stur fest, welcher sie urn das 
Jahr 1850 auf dem Gipfelgrat des Hochmolbing bei Liezen (im Ostflugel 
des Toten Gebirges) in zirka 2325 — 2334 ra Meereshohe entdeckte. 
Auch diese Angabe fand, ganz ahnlich wie die iiber das Vor- 
kommen von Veronica Bonarota in Salzburg, nur wenig Glauben. Doch 
liegen im Herbar des naturhistorisehen Museums in Wien Sturs Belege. 
die zweifellos richtig bestimmt sind, was auf den Etiketten auch von 
Knuth, einem der Bearbeiter der Primulaceen far Englers Pflanzen- 
reich, bestatigt ist. Obwohl also Knuth diese Sturschen Belege ge- 
sehen hat erwahut er in seiner Bearbeitung der Gattung Androsace4) 
diesen Standort gar nicht, sondern fiigt den Tiroler Standorten nur die 
Beraerkung „vieileieht auch in Oberosterreich und Steiermark nach 
Dalla Torre" bei, scheint also trotz der eingesehenen Belege an der 
Richtigkeit der Standortsangabe zu zweifeln. Androsace Hausmanni wachst 
aber tatsaehlich auf dem Hochmolbing, wo meine Frau und ich sie im 
Joli 1907 wieder auffanden5). 

*j Porta in Kerner, Schedae ad fl. exs. Austro-Hung., III., p. 1*0. 
2) Briinies in Bull, de l'herb. Boiss., 2. Ser. II., p. 353. 
3) Koch, Synopsis fl. Gorm. et. Helv , Ed. 2., p. 863. 
4) Primulaceae, in Engler, das Pflanzenreich, p. 207. 
4) Hayek, Schedae ad. fl. Stiriac. exs, 13. and 14. Lief., p. 17. 



Auch Saxifraga incrustata (Vest) mochte ich dieser Kate- 
gorie beizahlen, obzwar sie nicht auf die sudlichen, bezw. siidost- 
lichen Kalkalpen beschrankt ist, sondern auch in den illyrisehen Gebirgen 
vorkommt. Im Gebiet der nordlichen Kalkalpen ist jedoch ein einziger 
Standort dieser Art bekannt, auf der Hohen Veitsch in Obersteier- 
mark, von wo sie schon im Jahre 1838 Maly kannte1) und wo sie 
dann im Jahre 1885 A. "Wiemann wieder auffand2). tJberdies soil sie 
auch im Bereich der Zentralalpen auf der Krebenze bei St. Lambreeht 
in Steiermark wachsen3). 

Ferner ist Alyssum ovirense Kern., bezw. eine ihr sehr nahe 
stehende Form zu nennen. Diese Art, die frtiher zumeist mit Alyssum 
Wulfenianum Bernh., zusammengeworfen wurde, bis A. Kerner4) 
beide Arten klar stellte, findet sich sehr zerstreut in den sudlichen 
Kalkalpen vom Vette di Feltre bis in die Wochein, ferner naeh J. Baum-" 
gartner5) auch auf dem Lupoglav in der Herzegowina. Schon im Jahre 
1838 fiihrt Dolliner6) „Alyssum Wulfenianum" ftlr Obersteiermark 
an, welche Angabe 30 Jahre spater von Maly7) genauer prazisiert 
wird wie folgt: „Bei Afienz (Steyrer), auf dem Hochschwab (Hillebrandt). 
bei. Maria-Zell (Holzl)." Alle drei Angaben weisen auf dem Hoch- 
schwabstock hin, wo tatsachlieh von verschiedenen Autoren eine in 
diesen Formenkreis gehorige Art gesammelt wurde und wo ich sie 
auch selbst beobachtete. Wahrend jedoch Jos. Baumgartner8) die 

Pflanze vom Hochschwab fur Alyssum ovirense erklart, mochte ich 
sie wegen der dichten silberweifien schulfrigen Behaarung lieber zu 
dem nahe verwandten, auf den hoheren Gipfeln des Apennin und der 
nordwestlichen Balkanhalbinsel nicht gerade seltenen A. cunei folium 
Ten. zahlen.9) 

Auch der sudalpine Dianthus Sternbergii Sieb. wird, und 
zwar von mir selbst10), fur das Gebiet der nordlichen Kalkalpen, namlich 
fiir die Dachsteingruppe angefuhrt. Bevor jedoch die schwierige Gruppe 
der   Federnelken   nicht  eiDer   eingehenden   monographischen   Bevision 

J) Maly, Flora Stiriaca, p. 49. 
2) Wettstein in Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV., p. 21. 
s) Steyrer in Flora, 1838, p. 127. 
4) Schedae ad fl. exsic. Austro-Hung.,';IL, p. 99. 
5) Die ausdauernden Arten der Sectio Eualyssum   aus   der Gattung Alyssum, 

II. Teil. Beil. zum   35. Jahresber.   des   n.-6. Lande 
stadt, p. 54. 

«} Maly, Flora Styriaca, p. 12. 
T) Flora T. Steiermark, p. 198. 
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unterzogen ist, mochte ich die vollige Identitat der Dachsteinpflanze 
mit der der Siidalpeu nicht als unbedingt sichergestellt ansehen, und 
diesen Fall daher nicht weiter in Betracht Ziehen. 

Bekannt ist endlich auch das einstmalige Vorkommen der be- 
sonders im Karstgebiete verbreiteten Paeonia corallina am Saum 
des Kugelbacherfeldes ober Reichenhall, wo die Pflanze von Spitz el 
entdeck* worden ist1). 

Andere siidalpine Arten sind von zwei oder raehr Standorten im 
Bereiche der nordlichen Kalkalpen bekannt. 

So waren die zeitgenossischen Floristen nicht wenig Qberrascht, 
als am 14. Juli 1836 Heuiler den bisher nur aus den Pyrenaen und 
Siidalpen bekannten Ranunculus pamassifolius L. an den siid- 
ostlichen Gehangen des Solstein bei Innsbruck entdeckte5); doch wurde 
diese Pflanze spater auch von Hellweger auf der Oberpatrollalpe bei 
Zams8) und von Ade*) auf der Schindlerspitze am Arlberg, sowie viel 
weiter ostlich von Freyn5) auf dem Beiting in Obersteiermark entdeckt. 

Im Jahre 1848 beschrieb F. Schultz") eine neue Aquilegia, die 
von Einsele im Wimbachtal bei Berchtesgaden 3047' hoch bis ober 
die Griesalpe gegen Tribischel, am FuG der Palfenhorner und bei der 
sogenannten „Kirche" weiter oben in Felsritzen und Rasenterrassen 
entdeckt und von einem Forster auch im angrenzenden Tirol am Hinteren 
Sonnwendjoch7) gefunden wurde, unter dem Namen Aquilegia Ein- 
sele an a. Die genannten Standorte sind im Bereiche der nordlichen 
Kalkalpen bis heute die einzigen geblieben, hingegen hat es sich bald 
berausgestellt, daG diese Aquilegia Einseleana mit einer bisher irriger 
Weise mit A. pyrenaica DO. identifizierten Aquilegia, die in den sud- 
lichen Kalkalpen von der Grigna am Comer-See bis nach Karnten hinein 
weit verbreitet ist, und hier von den Schutthalden der Taler bis in die 
alpine Stufe reieht, identisch ist8). 

Ein ahnliches Schicksal hatte auch Orchis Spitselii Saut.9). 
Diese Art wurde auf Grand von Exemplaren als neu beschrieben, die 
Spitzel  auf der WeiCbachalpe  ober Saalfelden (Steinernes Meer) ge- 

J) Sendtner, Vegetationsverh. v. Sudbayern, p. 731. 
*) Sauter in Flora, XXI. (1838), p. 368. 
3) Murr in Deutsche bot. Monatsschr., XII. (1894), p. 18. 
*) Ricken in Ost. bot. Zeitschr., LII. (1902), p. 342. 
5) Freyn in Osterr. bot. Zeitschr., XLVIII. (1898), p. 224. 
6) Arch, de fl. France et Als., I., p. 135 (1848). 
7) Vergl. Sendtner, Veg. Verb., v. Siidbayern, p. 729. 
" Vergl. Zimmeter, Verwandtschafts-Verh. und geogr. Verbr. der in Europa 

Arten der Gattung Aquilegia, p. 51. 
In Koch, Syn. fl. Germ, et Helv., Ed. 1, p. 686. 
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sararaelt hatte. Dieser Standort blieb lange Zeit hindurch der einzige 
im Bereich der nordlichen Kalkalpen, bis Bilimek einen zweiten Standort 
dieser seltenenPflanze aufdemSchneebergeinNiederosterreich entdeckte1); 
spater fand sie dann Niedereder2) aueh bei Windisch-Garsten in Ober- 
osterreich. Eigentlich aber ist aueh sie ein Kind des Siidens, denn viel- 
groBer ist die Zahl ihrer Standorte in den West- und Sudalpen von 
den Seealpen8) durch Sudtirol*) bis Karnten5) und vor allem in den 
Gebirgen Bosniens und der Herzegowina6); ja selbst im eigentlichen 
Mediterrangebiete auf den Dalmatinischen Inseln kommt sie naeh 
Fleischmann7) vor und diirfte wohl identisch sein mit der Pflanze, 
Yisiani8) als 0. patens, Eeiehenbach9) unter dern Namen Orchis 
patens c. canariensis von der Insel Lesina anfiihrt. 

Des weiteren gehort in diese Gruppe aueh das seltene Asplenium 
Seelosii Leyb. Im Jahre 1843 von Bartling bei Salurn und am 
Schlern in Sudtirol entdeckt, jedoch nicht beschrieben, wurde es 1854 
von Seel os neuerdings am Schlern gefunden und von Ley bo Id10) in 
der „Florau beschrieben. Spater wurde dieser kleine, stets in den Spalten 
senkrechter Dolomitwande von der Talsohle bis etwa 2000 m Meeres- 
hohe wachsendeFarn noch an zahlreichen Standorten Siidtirols gefunden11), 
i'erner in Karnten an der Tiroler Grenze bei Pirkach12), in Krain am 
Mitala-Wasserfall gegenuber der Babnstation Trifail18), im Gorzer Gebiet 
an der Ternowaner Felswand14) und endlich aueh in Sudsteiermark bei 
Bomerbad15); er ist demnach im ganzen Zuge der siidbstlichen Kalk- 
alpen ziemlich verbreitet. Im Bereiche der nordlichen Kalkalpen wurde 
er zuerst von Obrist ober den Aclinermauern am Goller entdeckt16), 
woselbst er dann, sowie an anderen nahe gelegenen Punkten aueh von 
zahlreichen   spateren Botanikern gesammelt worden ist.   Einen zweiten 

!) Neilreich, Nachtr. z. PL v. Wien, p. 107. 
2) M. Schulze in Mitt. d. Thfir. bot. Ver., N. P., XIX. (1904), p. 104. 
3) De Nanteuil in Bull. soc. bot. de France, XXXIV. (1887), p. 70. 
*) Dalla Torre nnd Sarnthein, Fl. v. Tirol, VI. 1., p. 511. 
5) H. Fleischmann  in Annal. d. naturhist.  Hofmus.  Wien, XXVIII., p. 115. 
6) Beck, Flora v. Bosnien und der Herzeg., I. in Wiss. Mitt, aus Bosn. und 

der Herzeg., IX., p. 103. 
7) A. a. 0. 
8) Fl. Dalm., I., p. 1687. 
9) Icon. fl. Germ, et Helv., XIII., p. 38. 
10) Flora, XVIII. (1855), p. 84, t. 15. 
n) Vergl. Luerssen, Die Farnpflanzen oder GefaGbiindelkryptogamen, p. 217, 

und Dalla Torre und Sarnthein, Fl. T. Tirol, VI. 1., p. 21. 
12) Pacher und Jabornegg, Fl. ?. Karnten, I, p. 88. 
13) Fehlner in Ost. bot. Zeitschr., XXX1IL, p. 355. 



Standort im Bereiche der nordlichen Kalkalpen entdeckte spater 
H. Fleischmann1) bei Windisch-Garsten. 

Endlich ware noch Euphrasia cuspidata Host zu nennen. 
Diese rait E. salisburgensis entfernt verwandte, durch die groGen Bliiten 
und wenigzahnigen Blatter auffallende Art ist durch die siidliehen 
Kalkalpen von Karnten ostwarts bis Krain und Sudsteiermark zieralich 
weit verbreitet2), weist aber uberdies aueh zwei isolierte Standorte im 
Bereiche der nordlichen Kalkalpen auf, den einen bei Kufstein in Tirol8), 
den anderen im Johnsbachtale in Steiermark4). 

SchlieGlich waren noch drei siidalpine Arten anzufuhren, die auGer- 
halb ihres geschlossenen Verbreitungsgebietes im Sflden auch im Be- 
reiche der nordlichen Kalkalpen je ein kleines, jedoch geschlossenes 
Verbreitungsgebiet aufweisen. 

Hieher gehort in erster Linie Astrantia bavarica F. Schultz. Diese 
friiher vielfach mit der verwandten A. camiolica verwechselte Art ist 
in den sudostlichen Kalkalpen von Karnten5), Krain6), dem Gorzer Gebiet 
und SGdsteiermark7) von der subalpinen bis in die alpine Stufe ver- 
breitet. AuCerdem aber besitzt sie in den nordlichen Kalkalpen ein 
geschlossenes Verbreitungsgebiet, das ungefahr' vom Quellgebiet der 
Isar bis an den Inn reicht. Von hier kannten sie schon Hausmann8) 
und Sendtner9) von mehreren Standorten, und hier ist sie im ganzen 
Isargebiet, besonders an der Nordseite des Karwendelgebirges, sowie 
im Sonnwendgebirge, im Achental und in den nordlichen Seitentalern 
des Inn weitverbreitet und haufig10). Bezeichnend ist, dafi es die. bayrische 
Pflanze war, die zuerst von F. Schultz") von der verwandten 
•A- camiolica unterschieden wurde. 

Bemerkenswert erscheint es flbrigens, dafi ich im vergangenen 
Sommer A. bavarica auch fur das Gebiet der Zentralalpen nachweisen 
konnte. Ich fand sie namlich in den Ziilertaler Alpen an den beider- 
seitigen Abhangen des Brand berger Jochs auf Kalkboden in einer 
Meereshohe von etwa 1800—2000 m.   Der Standort  ist nicht allzuweit 

.   , p. 20. 
ilonographie d. Gattung Euphrasia, p. 238. 
;. Monatsschr., XX., p. 51. 

7) Hayek, Fl. v. Steierm, L, 
s) FL v. Tirol, L, p. 347. 
9) Veget. Verh. v. Sudbayern, 
10) Vergl.   Dalla  Torre  und 

mann, FI. v. Bayern, p. 556. 
") Flora, XLII. (1859), p. 16« 
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vom SonnweDdgebirge entfernt, von den Standorten in den sudlichen 
Kalkalpen hingegen ist er noch dureh den vergletscherten Hauptkamm 
der Zillertaler Alpen getrennt. 

Eine zweite hier zu nennende Pflanze ist Horminum pyre- 
naicum L. Verbreitet in den Pyrenaen, im nordlichen Apennin, so- 
wie im ganzen Zuge der Siidalpen vom Tessin und Graubiinden bis in 
die karnischen und julischen Alpen, tritt sie iiberdies in den Salz- 
burger Kalkalpen, sowohl auf bayrischem1) als auf Salzburger2) Boden 
auf, wo sie an den Siidhangen des Steinernen Meeres und des Hoch- 
konig von der Talsohle bis ins Krummholz stellenweise ebenso massen- 
haft auftritt, wie z. B. in den Siidtiroler Dolomiten. Das Tal der 
Saalach bildet die scharfe Westgrenze dieses isolierten Verbreitungs- 
gebietes; im Gebiet des Leoganger Steinberges habe ich kein einziges 
Stuck dieser Art gesehen. 

Die dritte der hieher gehorigen Arten ist Doronicum Columnae 
Ten. Diese Pflanze hat in den Gebirgen Siideuropas eine weite Ver- 
breitung3). Sie findet sich nicht allein in den Kalkalpen Siidtirols, son- 
dern auch im Apennin sowie auf den Gebirgen der Balkanhalbinsel, 
von wo aus sie einerseits bis in die Siidostkarpaten, andrerseits bis 
nach Kleinasien4) reicht. Fiir das Gebiet der nordlichen Kalkalpen wurde 
sie schon im Jahre 1796 von Berndorfere) fur das Kaisergebirge an- 
gefiihrt; aufierdem ist sie aus Salzburg vom Tannengebirge, Nebelborn 
und der Loferer Alpe, aus Bayern vom Kammerlinghorn, Watz- 
mann, Hochkalter, dem Steinernen Meer und dem Golf bekannt, 
ihr Verbreitungsgebiet reicht also vom Kaisergebirge bis zum Tannen- 
gebirge, scheint aber nicht liickenlos zu sein. doch ist ihre Auffindung 
im Gebiet des Loferer- und Leoganger Steinberges, der Eeiteralpe, des 
Hagengebirges und Hochkonig bei dem schlechten Stand der floristischen 
Durchforschung dieser Gebiete keineswegs ausgeschlossen. 

Es konnen also nicht weniger als 15 Arten aufgezahlt werden, 
deren Hauptverbreitungsgebiet in den sudlichen Kalkalpen liegt, und 
welche iiberdies einen oder wenige isolierte Standorte im Bereiche der 
nordlichen Kalkalpen, vom Arlberg bis zum Wiener Schneeberg, auf- 
weisen. Bei einer so grofien Zahl analoger Falle ist uaturlich an eine 
Erklarung durch rezente Einschleppung nicht zu denken, umsoweniger, 
als weder die Yerbreitungsgebiete der einzelnen Arten im Siiden, noch 

l) Voilmann, Flora v. Bayern, p. 632. 
-) Sauter, Fl. d. Herzogt. Salzburg, 2. Aufl. 
3) Vergl. Hayek, Beitrag z. Kenntn. d. Flora des Albaniseh-montenegr. Grenz- 

gebietes, in Denkschr. d. math. nat. Kl. d. Akad. d. Wiss. Wien, 94. Bd., p. 196. 
4) Boissier, Fl. orient., Ill, p. 381. 
5) In Hoppe, Bot. Taschenb. auf d. Jahr 1796, p. 126. 



ihre isolierten Standorte in den Nordalpen zusammenfallen. Andrerse its 
liegt es aber doeh nahe, anzunehraen, daG derartig ahnliche Verbreitungs- 
verhaltnisse so verschiedener Arten auf die gleiche Ursaehe zuriickzu- 
fiihren sein durfte. 

Wenn wir die besprochenen Arten (Dianthus Sternbergii schlieCe 
ich aus den oben genannten Grunden aus, desgleichen Paeonia corallina) 
beziiglicb ihrer Verbreitungsverhaltnisse und ihrer fiorengeschichtliehen 
BedeutuDg einer vergleiehenden Kritik unterziehen, kommen wir zu fol- 
gendem Resultate : 

Die weitaus groGte Mehrzahl dieser Arten stellt sogenannte „gute, 
alte Arten" dar, d. h. Formenkreise, deren Differenzierung gegeniiber 
den zunachst verwandten vollkommen abgeschlossen ist und darum ver- 
mutlieh schon vor relativ langer Zeit, d. h. in einer ziemlich weit 
zuriickliegenden geologischen Epoche sieh vollzogen haben durfte. Bei 
den zwei Arten, bei denen dies nicht der Fall ist und welche nahe- 
stehende bezw. nicht scharf getrennte Rassen oder Unterarten aufweisen, 
Euphrasia cuspidata und Alyssum ovirense, sind sie selbst die einzigen 
Vertreter ihres Formenkomplexes, die auch im Bereich der Nordalpen 
vorkommen. 

Was die vertikale Verbreitung der in Rade stehenden Arten be- 
trifft, so gehoren drei derselben, Ranunculus parnassifolius, Alyssum 
ovirense und Androsace Hausmanni der hochalpinen bezw. subnivalen 
Flora an. Die tibrigen Arten sind samtliche dadurch ausgezeichnet, 
daG sie einen relativ sehr breiten Hohengiirtel bewohnen, wie aus 
folgender Zusammenstellung hervorgeht: 

Asplenium Seelosii 

Aquilegia Einseleana 

Saxifraga incrustata 

Astrantia bavarica 

ispidata 

bei Trifail, 220 i 

Salurn, ca. 300 ! 

Bochster 
• Standort 

Paternkofel b. Sex- 
ten, ca. 2500 ra 

Dreischusterspitze, 

2-.n0 i 

- 

Doline von St.       Marraolata, 
Canzian, 300 m 2800 m 

Achensee, 920 m f^Hp'SSoS 128°ra 

Vallarsa, 2200 m 2000m 
Steiner Sattel, 

Gemona, 200 m 

M»0ti 

Veronica Bonaro 

Doronicum Colun 

Orchis Spitselii 

Karfreit, 

Colle di Cavasso, Grubenkopfel bei 
Luggau, 2500 m 

Insel Thasos, 250 m  Majella, 2150 m 
Insel Curzola. Val di Ledro, 

ca 20 m. 2000 m 
Val Chaschlot, 

2400 m 

1200 m 

Comer See, 200 r 



Es kann das jedenfalls als ein Beweis daftir angesehen werden} 

dafi diese Arten gegeniiber kliraatischen Einfliissen in hohem Grade 
anpassungsfahig sind. 

Was die geographische Verbreitung der in Rede stehenden Arten 
betrifft,   so  sind Asplenium Seelosii,  Aquilegia Einseleana,   Eui 
cuspidata,  Veronica Bonarota, Androsace Hausmanni und Carex bal- 
densis nur im Gebiete der Alpen zuhause. 

Ranunculus parnassifolius kommt auGer in den Alpen auch noeh 
in den Pyrenaen vor, Alyssum ovirense und Saxifraga incrustata in 
den Alpen und in den Gebirgen der nordwestlichen Balkanhalbinsel. 
In den Pyrenaen, dem nordlichen Apennin und in den Siidalpen ist 
Herminum pyrenakum zuhause; Orchis Spitzelii kennen wir aus den 
Alpen, aus Wiirttemberg und von der Balkanhalbinsel; die weiteste 
Verbreitung unter alien besproehenen^ Arten weist Doronicum Columnae 
auf, die aus den Alpen, Siidkarpaten, Apenninen und den Gebirgen 
der Balkanhalbinsel und Kleinasiens bekannt ist. 

Keine der in Rede stehenden Arten kommt jedoch in der Arktis 
oder in den Gebirgen Nord-Europas, keine in den Sudeten, Karpaten 
(mit Ausnahme von Doronicum Columnae, das aber nur im aufier- 
sten Stiden dieses Gebirges auftritt), keine im Kaukasus oder in den 
zentralasiatischen Hochgebirgen vor. 

In entwicklungsgeschiebtlicher Hinsicht konnen wir in der Flora 
der Alpen bekanntlich drei Elemente uuterscheiden, namlich: 

1. Die Reste jener Hochgebirgsflora, die nach der Erhebung der 
Alpen zu Ende des Tertiar dieses Gebirge besiedelte, spater aber durch 
die eiszeitliche Vergletscherung groCtenteils vernichtet wurde. (Z. B- 
Trisetum distichophgUwn, Suponaria pumila, Saxifraga Aisoon, Pri- 
mula Auricula). 

2. Arten die in der Arktis oder den Gebirgen Nordeuropas, in 
den Karpaten, Pyrenaen, dem Kaukasus etc. ihre Heimat haben und 
von dort aus in die Alpen eingewandert sind (z. B. Carex atrifusca, 
Salix herbacea, Viola lutea, Saxifraga hieracifolia). Wir stellen uns 
das Zustandekommen dieser Einwanderung gewohnlich so vor, dafi wir 
annehmeu, daC diese Arten zur Zeit der groCen Vergletscherung aus 
ihrer Heimat in die eisfreien Gebiete zwischen ihren ursprfingliehen Ver- 
breitungsgebie ten und den Alpen verdrangt wurden, und dann nach 
dem Zuriickweichen der Gletscher, sei es in interglazialer, sei es in 
postglazialer Z eit, von dort aus nicht nur zuriick in ihre fruheren Wohn- 
gebiete, sondern auch in die giinstige Lebensbedingungen bietenden 
Alpen einwanderten. 

3. Arten bzw. Formen, die erst in juDgster Zeit unter dem 
Einflufi    des   alpinen   Klimas   sieh   aus   Arten   tieferer   Lagen    ent- 



wickelt   haben   (z. B.   Trifolium  nivale,   Anthyllis  alpestris,  Myosotis 

Nachdem, wie oben dargelegt wurde, die Arten, um die es si.ch 
uns handelt, alte Typen sind, die sich gewifi nicht erst in jtingster 
Zeit aus Talformen entwickelt haben, ja grofitenteils ira ganzen Gebiet 
der Alpen und der siideuropaischen Gebirge iiberhaupt keine verwandten 
Talformen besitzen, mussen wir wohl annehmen, dafi sie bereits vor 
der Eiszeit in ihrer heutigen Gestalt existiert haben. Einige derselben 
konnten wohl die Eiszeit in den den Alpen benachbarten Gebieten 
iiberdauert haben und postglazial in die Alpen eingewandert sein • 
sehr unwarscheinlich ist dies aber fur jene Arten, die ausschliefilich 
im Alpengebiet vorkommen; fur diese miissen wir wohl annehmen, 
dafi sie die Periode der grofien Vergletseherung innerhalb der Alpen 
iiberdauert haben. Befahigt waren sie hierzu wohl, denn wie erwahnt 
sind es teils Arten der hochalpinen und subnivalen Flora, die auch 
gegen recht ungtinstige klimatische Einflusse gefeit sind, teils aber 
Arten, die dadurch, dafi sie auch heute einen sehr breiten HohengOrtel 
bewohnen, beweisen, dafi sie unter den verschiedenartigsten klimatischen 
Bedingungen zu gedeihen im Stande sind. Es liegt deranach gar kein 
Grund vor, der dagegen spraehe, dafi diese Arten wenigstens in ihrem 
sudalpinen Verbreitungsgebiete die Eiszeit iiberdauert haben. 

Eine sekundare Einwanderung dieser Arten in die nordlichen Kalk- 
alpen aus der Arktis, den subarktischen Gebirgen, den Sudeten und 
Karpaten in postglazialer Zeit erscheint deshalb ausgeschlossen, weil 
keine der in Bede stehenden Arten in diesen Gebieten vorkomrat. An 
erne rezente Einschleppung oder Einwanderung aus den Sudalpen in 
jflngster Zeit ist aber ebenfalls nicht zu denken, da der grofitenteils 
vergletseherte Wall der Zentralalpen ein fur die Pflanzen unubersteig- 
bares, gerade an den in Betracht kommenden Stellen nirgends durch 
tiefere Passe unterbroehenes Hindemis darstellt. Es bleibt folglich 
aur die eine Annahme iibrig, dafi diese Arten schon vor der 
Eiszeit in den Nordalpen zuhause waren und auch daselbst die Eiszeit 
iiberdauert haben. Hochstwahrscheinlich haben eben diese Arten vor 
der Eiszeit die ganzen Alpen oder wenigstens Ostalpen bewohnt und 
sind erst durch die eiszeitliche Vergletseherung daselbst vernichtet 
worden, bezw. nur an wenigen Eeliktstandorten erhalten geblieben. 
Dafi die Mehrzahl der genannten Arten in den Sudalpen heute viel 
weiter verbreitet ist als in den Nordalpen, ist ohne weiters aus dem 
Umstand zu erklaren, dafi die Vergletseherung der Nord- und auch 
der Zentralalpen eine weit ausgedehntere war als die der Sudalpen, so 
dafi Pflanzenarten, die in den zur Eiszeit eisfreien Gebieten der Sud- 
alpen in relativ  ausgedehnten Gebieten   erhalten  bleiben konnten,  im 
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Norden nur an wenigen Reliktstandorten die Eiszeit uberdauern konnten. 
Dafi aber diese Arten vor der Eiszeit die ganzen Alpen, bezw. Ost- 
alpen besiedelt hatten, dafiir spricht der Umstand, dafi manche der- 
selben auch in den Zentralalpen auf ihren zusagendem Kalkboden heute 
noch vorkommen, wie Ranunculus parnassifolius auf der Serlesspitze, 
Astrantia bavarica auf dem Brandberger Joch und Saxifraga incrustata 
auf der Krebenze, Standorte die meiner Ansicht nach ebenso als 
Praglazialrelikte zu deuten sind wie die in den nordlichen Kalkalpen. 

Cbrigens liegt auch kein zwingender Grund dafiir vor, dafi alle 
jene Arten, welche in den Alpen und Pyrenaen einerseits, in den Alpen 
und illyrischen Gebirgen andrerseits vorkommen, unbedingt aus den 
Alpen in diese Gebirge oder vice versa in relativ spater Zeit eingewan- 
dert sein miissen. Die praglaziale Hochgebirgsflora dieses ganzen 
Gebirgsbogens kann ganz gut von Anfang an eine einheitliche gewesen 
sein, bezw. mindestens die der Pyrenaen und der Westalpen einerseits, 
die der illyrischen Gebirge und der Ostalpen andrerseits. Dafi dem so 
ist, dafiir sprechen auch die Relikte von Arten wie Horminum pijre- 
naicum, Eanunculus parnassifolius, Alyssum ovirense (bezw. cunei- 
folium) und Saxifraga incrustata, die uns beweisen, dafi diese 
Arten vor der Eiszeit nicht allein in den Siidalpen, sondern auch 
in den Nordalpen bereits vorhanden waren. Es liegt demnach auch 
gar kein Grund vor anzunehmen, dafi jene Typen der Alpenflora, die 
wir als „illyrische" bezeichnen, und die aufier in den Ostalpen auch 
in den illyrischen Gebirgen, und hier zumeist haufiger als in den 
Alpen vorkommen, wie z. B. Asplenium fissum, Potentilla Clusiana, 
Saxifraga incrustata, in inter- oder postglazialer Zeit aus den illyrischen 
Gebirgen in die Alpen eingewandert seien, sondern es ist viel wahr- 
scheinlicher, dafi sie schon vor der Eiszeit in beiden Gebirgsziigen 
verbreitet waren. Dafi sie heute in den Alpen seltener sind als auf 
der Baikanhalbinsel, ist wohl auf die weit starkere Wirkung der Ver- 
gletscherung in den Alpen zurUckzuftihren. 

Beit rag zur Kenntnis der Gattung Heracleum 
in den Ostalpen. 

Von Professor Johann Nevole (Briinn). 
(Mit 3 Textabbildungen.) 

In den  meisten Bestimmungsbiichern wird die Gattung Heracleum 
in zwei Gruppen geteilt, welche sich durch die Blattform unterscheiden. 
Die  erste   Gruppe  umfafit jene Arten,   welche   sich   durch  ungeteilte 
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