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Die Kalkschieferflora in den Ostalpen. 
Von F. Vierhapper (Wien). 

III. 

Cber die Beschaffenheit der Kalkschieferflora in anderen Teilen 
der Ostalpen besitze ich leider keine so genauen Daten, dafi sie zu einera 
erschSpfenden Vergleiche mit den Verhaltnissen im Lungau in Betracht 
kamen. In erster Linie handelt es sich natiirlich una die Kalkschiefer 
der Schieferhiille, die in wechselnder Breite die Urgebirgsmassive der 
ostlichen Zentralalpen zwischen Katschberg und Brenner — Ankogel- 
Hochalm-, Sonnblick-, Gloekner-, Venediger-, Tuxer- und Zillertalergruppe 
— umgibt und voneinander trennt, an deren Ostrande ja der westliche 
Lungau Anteil hat. Aus eigener Erfahrung kenne ich hievon am besten, 
aber beiweitenr nicht vollkommen, die Flora des der Nordseite der 

.Hohen Tauern angehorigen Kaprunertales im Pinzgau, das in einem 
grofien Teile seines Verlaufes dieser hier zumeist aus Kalkschiefern be- 
stehenden Schieferhiille angehort. Dolomitisehe Kalke stehen im Inneren 
des Kaprunertales nur an wenigen Stellen, gegen die Hohenburg zu, an. 

Dem Kalkschiefer ist vor allem das reichliche, vielfach dominierende 
Auftreten von Rhododendron Mrsutum in den Heidegenossenschaften 
zuzuschreiben, wahrend Rh. ferrugineum, das man doeh vor allem im 
nUrgebirge" erwarten wurde, fehlt oder doch sehr selten ist. Und nebst 

!) Vergl. diese Zeitschrift, Jahrg. 1921, Nr. 9—12, S. 261—293. 



31 

dem 7^. hirsutum ist es noeh eiae ganze Beihe kalkliebender Arten, 
deren Zusammenvorkommen mit „kieselholden" durch die Eigenart der 
Unterlage bedingt ist. Ich beobachtete: 

An quelligen Stellen: Salix Mielichhoferi. arbuscula, hastata; Carex 
ferruginea; Tofieldia calyculata; Ranunculus aconitifolius, Arabis 
Jacqninii; Cystopteris montana. 

In Karfluren: Gentiana asclepiadea, Valeriana montana, Adeno- 
styles glabra, Crepis blattarioides. 

In Mahdern: Phleum Michelii, Sesleria varia; Thesium alpestre 
Briigg., Biscutella laevigata, Anthyllis alpestris, Scabiosa lucida, 
Phyteuma orbiculare. 

In Matten: Salix reticulata; Festuca pumila; Dryas octopetalar 

Helianthemum alpestre, grandiflorum, Pediculans rostrato-capitata, 
Aster alpimis, Trimorpha alpina, Hieracium villosiceps; Botrychium 
lunaria. 

Auf troekenen Felsen: Kernera saxatilis, Sedum atratum, Astra- 
galus australis, Veronica fruticans, Euphrasia salisburgensis, Achillea 
Clavenae* 

Auf feuchten Felsen: Banunculus alpestris, Saxifraga opposite 
folia, Campanula cochleariifolia. 

Auf Schutt und Grus: Gypsophila repens, Satureja alpina: Equi- 
setum hiemale. 

Das Vorkommen der Arten Carex firma, Saxifraga caesia, Valeriana 
saxatilis und Petasites niveus ist vielleieht durch die friiher erwahnten 
Dolomitsehiehten bedingt. Eine genauere Erforschung des Tales wurde 
obige Liste gewiC noch wesentlich bereichern. 

Ahnlich wie das Kaprunertal verhalt sicb, wie ich zum Teil aus 
eigener Erfahrung weifi, und auch aus Preuers (1860) Darstellung 
hervorgeht, der dort auch Anemone baldensis auffand, das ostlicn 
nachstbenachbarte Fuschertal und ahnlich auch, vor allem nach Pern- 
hoffers (1856) Schilderung, Gastein, das nachstnachste Paralleltal nach 
Osten. Die Flora des nordlichen Teiles dieses Tales, von seinem Ein- 
gange bis zum Gamskarkogel einer- und bis zum Stubenkogel anderer- 
seits, gleicht nach den Angaben dieses Forschers, die umso beachtens- 
werter sind, als sie ohne genauere Kenntnis des Gesteines, also io 
dieser Hinsicht ganz unbefangen, erfolgten, fast vollkommen der Kalk- 
schieferflora des Zederhauswinkels im Lungau. Auf den „Wiesen" 
wachsen1):   Anemone baldensisl,   alpina,   Banunculus alpestrisl, mon- 

l) ! Kalkfreundlich; !! fur Kalkschiefer bezeichnend. Die Frage-und Anfuhrungs- 
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tamis, Aconitum „napellusu, Arabis alpina, Jacquiniil, Biscutella 
laevigata'., Helianthemum alpestrel, Polygala alpestrisl, Gypsophila 
repensl, Dianthus glacialisU, Silene vulgaris, acaulis. Heliosperma 
{(uidrifulum, Geranium silvaticam, Anthyllis vulneraria, Trifolium 

pratense, badium, pallescens, Lotus comiculatus, Hedysarum obscurum, 
Oeum montanum, Potentilla aurea, Brauneanal, Dryas octopetalal, 
Alchemilla glaberrima, Epilobium anagallidifolium, Pimpinella maiorl, 

»a, Valeriana montanal, Homogyne alpina, 
Aster bellidiastrum, Trimorpha alpina!!, Solidago alpestris, Gnaphalium 
Hoppeanutnl, Antennaria carpaticall, Achillea atratal, Chrysanthemum 
Optttum, Doronicum glaciate („Clusiiu), Crepis aurea, Hieracium al- 

pinum, stai ma hemisphaericum, orbiculare!, globulariae- 
folium, Campanula Scheuchseri, barbata, Gentiana punctata, „acaulisu, 
bavarica, vernal, brachyphylla, nivalis, Myosotis alpestris, Veronica 
aphyllal, alpina, frar a. Pedicularisrecutita, rostrato- 
spicatal, rostrato-capitatal, asplenifolia. Alectorolophus nalpinus*, 
Bartschia alpina, Euphrasia minima, Thymus 1lserpylluma, Ajuga 
pyramidalis, Primula farinosa, glutinosa, minima, Soldanella pusilla. 
alpinal, Oxyriu digyna, Polygonum viviparum, Thesium „pratenseu 

(wohl = alpestre Briigg.!!), Gymnadenia albida, conopea, Coeloglossum 
viride, Nigritella vangustifoliau, Lloydiaserotina, Veratrum album, Luzula 
spadkea, Phleum alpinum, Micheliil, Agrostis rupestris, Oreochloa 
disticha, Sesleria ovata, Deschampsia flexuosa, caespitosa, Avenastrum 
versicolor, Trisetum spicatum, Poa alpina, cenisiat. Also die typische, 
rur Kalkschiefer charakteristische Mischflora! Eine Charakterpflanze der 
Kalkschieferflora, die in Pernhoffers Aufzahlungen fehlt, Rhodo- 
dendron hirsutum, wurde indessen laogst — so von Preuer (1887) 
und Fritsch (1888) — furs Gasteinertal nachgewiesen. Wenn Pern- 
fa offer die Flora des Radhausberges, Graukogels und Ortberges einer- 
und des Gamskarkogels und Stubnerkogels audererseits einander gegen- 
tiberstellt, so ist dies ein Vergleieh der Floren iiber kalkarmen Gesteinen 
una iiber Kalkschiefern; denn Radhausberg und Ortberg bestehen aus 
Zentralgneis, der Gamskarkogel grofienteils aus Kalkglimmerschiefer. Fur 
erstere sind Cardamine alpina, Saponaria pumila, Cerastium alpinum, 
Geum reptans, Saxifraga „asperau, Erigeron uniflorus, Veronica 
bellidioides, Androsace alpina, Senecio carniolicus, Oxyria digyna, 
Sedum roseum, Silene rupestris und Sempervivum „Funkiiu, fur letz- 
teren Gypsophila repensl, Heliosperma quadrifiduml, Dianthus carthu- 
sianorum, Trimorpha alpinall, Satureja alpinal, Allium montanum. 
Pedicularis rostrato-capitatal, rostrato-spicatal, Biscutella laevigata- 
Arabis coeruleall und Hedysarum obscurum eigentumlieh. Also ganz 
ahnliehe Gegensatze wie im westlichen Lungau! 
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Eine typische Kalkschieferflora beherbergt auch der Mallnitzertauern 
liber einera Streifen dieses (iesteines, der von Suden her in nordwestlicher 
Eichtung bis zur Riffelscharte zieht. Dort wachsen nach Pernhoffer: 

Ranunculus glacialis,alpestris \,montanus, Callianthemum coriandri folium, 
Aconitum „napellusu, Arabis alpina, Jacquinii\, Ridchinsiabrevicaulis, 
Dianthus glacialisll, Saponaria pumila, Silene acaulis, Minuartia 
sedoides, Astragalus frigidusl, Geum reptans, Sedum atratuml, Saxi- 
fraga bifloraW, Rudolphianall, oppositifolial, stellaris, androsacea, 
simplex, Homogyne alpina, Aster bellidiastruml, Leontopodiumalpinum, 
Doronicum glaciale, Hieracium alpinum, Helianthemum alpestrel, 
Gentiana brachyphylla, Salix reticulata, retusa, serotina?, Armeria 
alpina, Draba aisoidesll (wohl HoppeanaX), Cardamine alpina, Pedi- 
cularis asplenifolia, Primula glutinosa, minima, Sesleria ovata, Poa 
cenisia?. Also auch hier ganz ahnliche Verhaltnisse wie im Lungau! — 
Nach Hackel (1868) sind urn Mallnitz folgende Arten aufKalkgliramer- 
schiefer besonders bezeichnend, die man auf gewohnlichem Glimmer- 
sehiefer vergeblich sucht: Gypsophila repens, Achillea Clavenae, Carex 
capillaris, Aster alpinus, Pedicularis foliosa, Chamaeorchis alpina, 
Astragalus oroboides, penduliflorus, Elyna myosuroides, Leontopodium 
alpinum, Saxifraga caesia, Trimorpha alpina, Rhododendron hirsutum, 
Carex firma, Alchemilla „pubescensu, Carduus defloratus, Poa violacea 
und Draba carinthiaca. 

Auch GroCarl, Eauris und Stubaeh, das sind die ubrigen Parallel- 
taler, die an den Kalkschiefern der nordlichen Schieferhtille der Hohen 
Tauern mehr oderweniger reichen Anteil haben, diirften, derleiderrechtzer- 
splitterten und fur diesen Zweck wenig gut benutzbaren Literatur nach zu 
schliefien, dem Gasteiner-, Fuscher- und Kaprunertal analoge Verhaltnisse 
aufweisen. AnlaClich eines fluchtigen Aufenthaltes beobachtete ich im 
GroCarl auf Kalkschieferfelsen: Gypsophila repens, Erysimum silvestre, 
Sedum album, Laserpitium latifolium und asperum, Satureja alpina. 
Campanula cochleariifolia, Carduus defloratus. Allium montanum, 
Sesleria varia usw., auf Kalkfelsen auch Potentilla caulescens, Teucrium 
montanum und Globularia cordifolia. Im Stubaeh spielt die Kalkschiefer- 
flora bereits eine geringere Rolle. Ich notierte Dryopteris Robertiana, 
Asplenium viride, Moehringia muscosa, Gypsophila repens, Sedum 
album, Saxifraga aisoon, Satureja alpina, Campanula cochlearii folia. 
Allium montanum und Carex ornithopoda. Noch armer durfte sie in 
den Tauerntalern westlich vom Stubaeh sein, von wo an die Schiefer- 
bulle plotzlich viel schmaler wird. Im sOdlicheo Teile derselben hatte 
ich im Leitertale am Sudhange der Glocknergruppe Gelegenheit, eine 
ahnliche Flora festzustellen, wie ich sie oben fur das Lungauer Kalk- 
sehiefergebiet   geschildert   habe.   Die Glocknergruppe   durfte   ihren be- 



kannten Artenreichtum   nieht   zum geriDgsten Teiie ihren Kalkschiefern 
zu danken haben. 

Dafi auch in Tirol die Flora der Kalkschiefer der Schieferhulle, 
bezw. dem Kalkgehalte nach analoger Gesteine, von ahnlicher Zusammen- 
setzung ist wie ira Lungau, geht aus vielen Verbreitungsangaben in 
Dalla Torres und Sarntheins Flora (1906-1912) hervor, wenn sie 
auch gerade tiber die Bodenanspruche der von rair als Kalksehiefer- 
ptianzen im engeren Sinne angesprochenen Arten nur wenige positive 
Angaben enthalt. Nur von dem seltenen Astragalus oroboides wird be- 
hauptet, dafi er ira Teischnitztal (Glocknergebiet) auf Kalkschiefer vor- 
koramt (nach Huter). Minuartia rupestris wachst iiber Kalk, Schiefer 
und Granit, Dianthus glacialis auf Silikatgesteinen mit und ohne Kalk- 
beimengung, doch nicht auf reinem Kalk, Anemone baldensis iiber kalk- 
haltigen Gesteinen, Dianthus Silvester iiber Kalk, Porphyr und Schiefer, 
Aster alpinus iiber Kalk und Schiefergesteinen, Granit und Porphyr; 
doch haufiger iiber kalkhaltigem Substrat, Astragalus australis besonders 
iiber kalkhaltiger Unterlage und Trimorpha alpina iiber jeder Gebirgs- 
art, doch vorwiegend iiber kalkhaltigem Boden. Androsace obtusifolia 
gedeiht am liebsten iiber gemischten Bodenarten : kalkfiihrendenSchiefern 
und kieselhaltigen Kalken. Rhododendron hirsutum, das im Lungau und 
Pinzgau iiber Kalkschiefer fast ebenso haufig ist wie iiber Kalk, stockt 
auch in Tirol auf Kalkboden und iiber kalkhaltigen Gesteinen; Erica 
camea hort hier wie im Lungau im allgemeinen mit dem Kalke auf. 
findet sich aber doch stellenweise auch wie dort auf verschiedenen 
Schiefern, ja sogar auf Granit. Umgekehrt sollen Salix reticulata, Arctous 
alpina und Dryas octopetala, drei im Lungau auf Kalkschiefer haufige 
Arten, die trotz ihrer groCen Vorliebe fur Kalk doch auch auf kalkarmen 
Gesteinen nicht fehlen, in Tirol stets an grofien Kalkgehalt des Bodens 
gebunden sein. 

Nach all dem Gesagten laOt sich mit ziemlicher Bestimmtheit die 
Behauptung aufstellen, dafi die Flora der Kalkschiefer der ganzen 
Sehieferhulle eine volikommen einheitliche ist. 

In den Alpen ostlich des Lungau linden sich desseu Kalkschiefern 
in iloristischer Hinsicht analoge Gesteine nur siidlich der Mur in der 
Stangalpe, u. zw. die Gailtalerschiefer und Konglomerate des Turrach- 
Eeichenauer Karbon-Beckens mit den Gipfeln Rptkofel, Gregerlnock, 
Kinsennock, Eisenhut, Wintertaler Nock, Eosennock usw. und die Kalk- 
phyllite bei St. Lambrecht mit der Krebenze. Hier wachsen denn auch 
manehe der fiir die Lungauer Kalkschiefer ganz besonders bezek'hnenden 
Arten, u. zw. nach den Florenwerken von Maly (1868), Pacher und 
Jabornegg (1881 und 1887), Hayek (1908—1914) als mehr oder 
weniger  groCe   Seltenheiten:   Tofieldia  pul^:,-:,.   l),-ui'»a*   glactaus, 



* Silvester, Anemone baldensis, Astragalus *oroboides, australis, Oxytropis 
Hiroliensis, triflora, ^Primula longiflora, Gentiana prostrata, *Siceertia 
carinthiaca, Aster alpinus, *Trimorpha alpina, Antennaria carpatica, 
Crepis conyzifolia, *Hieracium Hoppeanum und von etwas weniger be- 
zeichnenden: Arabis coerulea und * Astragalus penduliflorus. Der Grund 
fur das seltene Auftreten der meisten dieser Kalksehieferpflanzen und 
fur das Fehlen anderer liegt wohl zum Teil in der relativ, im Ver- 
gleiche zum Lungau, viel geringeren Hone dieses Gebirges. Der 
Charakter der Gesamtvegetation dieser Schiefer diirfte auch der analogen 
im Lungau ahnlieh sein, indem Arten, die dort haufig und charakte- 
ristisch sind, wie Rhododendron hirsutum, Salix reticulata, Dryas octo- 
petala, Helianthemumalpestre,Sesleriavaria (nach Prohaska, 1898)usw., 
auch hier eine mehr minder bedeutsame Eolle spielen. Im steirischen 
Anteil der Niederen Tauern, der solcher Kalkschiefer entbehrt, fehlen 
die mit * bezeichneten Arten der Stangalpe. Die iibrigen und vielleicht 
auch Gentiana prostrata finden sich im Bereiche der vom Solker- bis 
zum Polstal sich erstreckenden „Urkalkstreifen" auf den Gipfeln Hohen- 
warth, Gumpeneck usw., u. zw. gleichfalls selten, mit Ausnahme der 
haufigeren Antennaria carpatica, die auch auf den kalkarmen Gneisen 
gedeiht. Saxifraga Rudolphiana haben die Wolzer Tauern vor der 
Stangalpe voraus. Ostlieh von dieser und den Wolzer Tauern fehlen 
auf den kalkarmen Gesteinen der Seetaler Alpen, der Koralpe usw. 
alle diese seltenen Kalkschieferarten aufier Astragalus australis und 
Aster alpinus, von denen ersterer angeblieh auf dem Zirbitzkogel, 
letzterer auch auf der Gleinalpe wachst, wahrend in den nordlichen Kalk- 
alpeh noch Aster alpinus haufiger vorkommt, und Tofieldia palustris, 
Anemone baldensis, Oxytropis triflora, Antennaria carpatica und vielleicht 
auch Gentiana prostrata einzelne Standorte innehaben. 

In den Gebirgen Skandinaviens, wo kalkreiche Schiefergesteine 
eine grofie Solle spielen, finden sich von den fur die Ostalpen besonders 
charakteristischen Kalkschieferarten nur Astragalus oroboides, Tofieldia 
palustris, Antennaria carpatica, Gentiana tenella und Oxytropis tiroliensis 
(„sordidau). 

IV. 
Vergleiche ich nun meine Angaben iiber die Anspriiche all der 

genannten Arten an den Kalkgehalt des Bodens mit denen anderer 
Beobachter, so ergeben sich viele Ubereinstimmungen, aber auch manehe 
Widerspriiche. Einen Vergleich mit Kerners Ansichten habe ich bereits 
durchgefuhrt. Die Abweichungen scheinen zunachst recht betrachtlich. 
verlieren aber bei naherem Zusehen an Gewicht, wenn man bedenkt, 
dafi Kerner noch nicht so weitgehend differenziert wie ich und zum 
Beispiele   viele Arten,  die ich aufier auf kalkarmem,  bzw. kalkreichera 



Boden auch auf Kalkschiefer beobachtete, nur als solche des kalkfreien 
oder kalkreichen Bodens namhaft macht, und solche, von denen ich 
glaube, daB sie ein Substrat bevorzugen, ohne auf den anderen zu fehlen. 
entvreder nur fiir jenes angibt oder aber als gleichgiltig bezeichnet. 
Sieht man hievon ab, so bleiben folgende Gegensatze ttbrig. 

Von den von Kerner als gleichgiltig bezeichneten Arten fand ich 
im Luogau: 

Nur auf kalkarmsten Boden: Valeriana celtica, Siveertia perennis. 
Circaea alpina. 

Uberdies auf Kalkschiefer: Carex fuliginosa, Cerastium alpinum, 
Astragalus pendidiflorus, Cortusa Matthioli, Carex aterrima. 

Nur auf Kalkschiefer: Gentiana prostrata, nana, Primula longi- 
flora?. 

Uberdies auf Kalk: Poa minor, Arabis coerulea, Achillea atrata?, 
Carex nigra, Chamaeorchis alpina, Phleum Michelii, Festuca pidchella. 
Astragalus frigidus, Gentiana pannonica, Salix arbuscula, Valeriana 
montanal, Arabis alpestris. 

Nur auf Kalk: Saxifraga aphylla, Leontodon montanus, Ranunculus 
aconitifolius, Senecio abrotanifolius. 

Von den nach Kerner kalkholden Arten: 
Nur auf kalkarmsten Boden: Campanula alpina. 

Uberdies auf Kalkschiefer: Eritrichium nanum. 
Auf alien Substraten: Saxifraga moschata, aizoon, Rumex scutatus, 

Fedicularis verticillata, Poa alpina, Ranunculus montanus, Adeno- 
styles alliariae, Rubus saxatilis. 

Von den kalkfeindliehen Arten Kerners: 
Auf Kalkschiefer und kalkarmen Gesteinen: Tofieldia palustns, 

Oxytropis triflora, Antennaria carpatica, Gentiana tenella, Crepis 
conyzifolia. 

Nur auf Kalkschiefer: Minuartia rupestris, Saxifraga biflora, 
Bianthus glacialis, Siveertia carinthiaca. 

Auf alien Substraten, jedoch mit Bevorzugung von Kalk: Elyna 
myosuroides, Astragalus alpinus, Salix hastata. 

Auf Kalk und Kalkschiefer: Draba Hoppeana, Kobresia bipartita, 
Potentilla Crantzii. 

Auf alien Substraten: Trisetum spicatum, Salix serpyllifoUa. 

Die Abweichung meiner Anschauungen von denen Kerners m 
bezug auf eine imrner noch ganz stattliche Anzahl von Arten hat wohl 
verschiedene Ursachen. Zunachst hat Kerner. wie schon oben erwahnt. 
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sich in erster Linie auf Kulturerfahrungen gestiitzt, wahrend ich nur 
solche in der Natur geltend machen kann. Ferner beziehen sich 
Kerners Beobachtungen auf ein viel grofieres Gebiet ale meine, die 
ja der Hauptsache nach auf den Lungau beschrankt sind. Uberdies 
gedeihen manche Arten, die in diesem Gebiete selten und auf einzelne 
Bodenarten beschrankt sind, aufierhalb desselben aueh auf anderen 
Substraten. So wachst Allium strictum, das im Lungau nur auf Ur- 
gestein gedeiht, in der Schweiz aucb auf Kalk. Ich selbst traf an der warts 
Sweertia perennis und Cortusa Matthioli auf Kalk, desgleichen Campanula 
alpina, wenn auch nur iiber isolierender Humusdecke. Schliefilich ist 
es eine unleugbare Tatsache, dafi iiberhaupt eine und dieselbe Art in 
verschiedenen Gebieten auf verschiedenen Boden auftritt. So wachst 
Dianthus glaeialis, der im Lungau eine ausgesprochene Kalkschiefer- 
pflanze ist, in der Hohen Tatra mit Vorliebe auf Granit, Eritrichium 
nanum, im Lungau fast nur iiber kalkarmsten Gesteinen vegetierend, 
in den sudlichen Kalkalpen nur auf Kalk usw. Auf Grund dieser Er- 
wagungen erscheinen die Differenzen zwischen Kerners und raeiner 
Auffassung wesentlich gemildert. Und sie scheinen es noch mehr, wenn 
man bedenkt, dafi im einen oder anderen Falle auch ungenaue oder 
nicht erschopfende Beobachtungen von der einen oder anderen Seite 
in Betracht kommen konnen, wie ich es fur meine Seite dureh Frage- 
zeichen angedeutet habe. 

Noch mehr als mit Kerner stimme ich mit Strobl (1871) in 
der Beurteilung der Kalkbediirftigkeit der Arten uberein, wenn auch 
wieder mit der Einschrankung, dafi er nicht so weitgehend differenziert 
wie ich, indem er vor allem, wie schon gesagt, den Kalkschiefer zum 
Orfels rechnet. Gleich ihm halte ich so wichtige und tonangebende 
Sippen wie die Erikazeen Vaccinium myrtillus, uliginosum und ntts 
idaea, die Weiden Salix reticulata und herbacea, ferner Dryas octo- 
petala usw. wenigstens bis zu einem gewissen Grade fur neutral. In 
gewissen Details bin ich aber zu abweichenden Ergebnissen gelangt. 
Es entspricht nicht meinen Erfahrungen im Lungau, daG Bubus saxa- 
tilis, Laserpitium latifoliutn, Doronicum glaciate („Aronicum Clusii 
glabrescens"), Senecio doronicum, Carduus defloratus, Arctostaphylos 
uva ursi, Satureja alpina, Cortusa Matthioli, Allium victorialis, mon- 
tanum und Carex brachystachys nur auf Kalk, Arabis Jacquinii, coerulea, 
Draba Hoppeana, Astragalus alpinus, Saxifraga Eudolphiana, Hieracvm 
dentatum, Pedicularis Portenschlagii und Trisetum spicatum nur auf 
Urfels, Valeriana celtica, Leontodon pyrenaicus, Pedicularis rosea 
und Festuca varia aber auf beiderlei GesUinen wachsen. Diese Gegen- 
satze beruhen wohl auch wieder zum Teil auf unzulanglichen Beob- 
achtungen,   zum   Teil   aber  auch   darauf,   dafi   sich manche Arten auf 
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der Nordseite der Niederen Tauern. wo Strobl hauptsiichlich beob- 
achtete, anders verhalten mogen, als auf deren Sudseite, ira Lungau. 
Ein gutes Beispiel fur eine Pflanze, die in verschiedenen Teilen der 
Niederen Tauern dera Boden gegenfiber versehiedene Ansprfiche stellt, 
ist Senecio subalpinus. Dieser ist gleich dem zunaehst verwaudten 
S. alpinus eine kalkholde Art, wie schon sein haufiges Auftreten in 
den nordlichen Kalkalpen beweist. Nach Strobl wachst er auf Kalk 
undUrfels. Wahrend er nun ira westlichen Teile der Niederen Tauern 
auf die kalkreiehe Radstadter Gruppe beschrankt ist und auch dort 
nur im Taurachwinkel und im benachbarten Lantschfeldgraben auftritt, 
in den kalkarmen Schladminger Tauern aber vollstandig fehlt, ist er 
nach Hayek (1908—1914) im ostlichen Teile des Gebirges von Ober- 
W9IZ und dem Solktale an ostwiirts sehr haufig und, wie ieh glaube, 
gewiC nicht immer auf Kalk, wie ieh inn denn auch auf dem Zirbitz- 
kogel siidlich der Mur massenhaft auf kalkarmem Urgestein antraf. 
Nach Pehr (1917) gehort er in den Lavanttaler Alpen sogar zu den 
wenigen Kalk meidenden Pflanzen. 

Diesem Auftreten des Senecio subalpinus entspricht anscheinend 
auch das fiber Granit in der Hohen Tatra, wo, nach Pax (1898, 1908), 
fiber dem gleichen Gestein auch einige andere Arten, die im Lungau 
kalkhaltige Dnterlage bevorzugen, haufig sind, wie auCer dem schon ge- 
nannten Dianthus glacialis: Ranunculus alpestris und Fotentilla 
Crantzii. Der im Lungau und auch sonst kalkholde Si 
wird in der Hohen Tatra durch die kieselholde Easse carpaticus, wie 
in Tirol uber Urgestein durch tiroliensis, vertreten. Andererseits sind 
in der Tatra gleichfalls, im Gegensatze zum Lungau, Salix reticulata ond 
Bryas octopetala auf Kalksubstrat beschrankt und als Leitpflanzen desselben 
zu bezeichnen, desgleichen Saxifraga aizoides, Oxytropis can 
Hedysarum obscurum nur auf Kalk zu fmden, dagegen Salix herbacea 
hier wie dort bodenvag, wie uberhaupt die Ubereinstimmung viel grofier 
ist als die Unterschiede. 

In sehr weitgehendem Mafie decken sich meine Beobachtungen 
mit Bubeis (1912) Angaben uber die Bodenbedurfnisse der Arten in 
der Bernina-Gruppe. Von den wenigen Abweichungen sind folgende die 
wichtigsten. Nach Eiibel wachsen folgende Arten, die ieh im Lungau 
auch uber kalkarmen Gesteinen, zum mindesten von der Armut der 
Hornblendegneise, beobachtete, nur auf Kalk: Asplenium ruta muraria, 
Sesleria varia, Salix reticulata, Kemera saxatilis, Seduni atratum, 
Bryas -octopetala und Helianthemum alpestre. Gypsophila repe»s, 
die in der Bernina Kalkzeiger ist und fiber Urgestein nur bei Kalk- 
EinfluG gedeiht, gibt auch im Lungau Kalkboden weitaus den Vorzug, 
wachst aber doch gelegentlich auch auf Hornblendegneisen,  denen, wie 



es scheint, kein kohlensaurer Kalk zugefiihrt wird, wenn auch ihr 
Eigengehalt an CaO ein relativ betrachtlicher sein mag. Juncus 
Jacquini wurzelt fiber Urgestein und Kalk, auf dem ich ihn im Lungau 
bisher nicht rait Sicherheit konstatierte. Vaccinium vitis idaea, myrtillus 
und uliginosum sowie Rhododendron ferrugineum treten in der Bernina 
wie ira Lungau fiber Urgestein und Kalk auf, u. zw. die drei Jetzteren auf 
diesem seJtener und nur iiber reichlichem Humus. Calluna vulgaris und 
Erica carnea kommen hier wie dort gelegentlich gemischt vor. Astragalus 
australis erweist sich auch in der Bernina aliem Anscheine nach als „KaIk- 
schieferpflanze", denii er „hat nicht die Verbreitung der typischen Kalk- 
pflanzen, sondern wachst auch auf dem Kalksilikat haltenden Urgestein." 
Ahnlich ist es vielleicht auch mit dem dort seltenen Dianthus glacialis, denn 
einer seiner drei Standorte ist ein „Urgesteinskopf, nicht weit von der Kalk- 
grenze." 

Rube Is Angabe. daC Ranunculus aconitifolius im Berninagebiete 
nur auf Urgestein wachst. beruht wohl gleich der Pax' (1898), daG er 
in der Hohen Tatra haufig auftritt, und Kerners Ansicht, daG er 
gleichgiltig ist, auf einer Verwechslung mit R. platanifolius. Diesen 
fand ich im Lungau bodenvag und mit Voriiebe auf Urgestein; R. aconiti- 
folius aber gedeiht daselbst und, nach Hayeks Schilderung seiner 
Verbreitung, auch in Steiermark nur oder doeh mit grofiter Voriiebe 
auf kalkhaltiger Unterlage. Im niederosterreichischen Waldviertel und 
im Stubachtal im Pinzgau tiaf ich ihn allerdings iiber kalkarraem 
Substrat. 

Vergleicht man schliefilich noch die Pflanzen der (iebirge Skandi- 
naviens in bezug auf ihre Bodenanspruche mit denen des Lungau. so 
ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache. dafi dort manche Arten kalk- 
stet oder doch kalkliebend sind, die sich im Lungau als nur kalkr 
freundlich, bzw. indifferent erweisen. Yon den von Thore C. E. Fries 
(1913) als kalkstet und stark kalkliebend bezeichneten Arten der Tome 
Lappmark kommen die nachfolgenden auch im Lungau vor: a) Kalkstete: 
Astragalus oroboides, Carex rupestris, Chamaeorchis alpina, Draba 
fladnitzensis. Dryas octopetala, Elyna myosuroides, Euphrasia salts- 
burgensis, Gentiana tenella, Gymnadenia albida, Dryopteris Robertiana, 
Saxifraga aizoides, oppositifolia. Veronica fniticans und die seltenen 
Antennaria carpalica.   1 tfum,  Epilobium mlhnum. 
Hclleborine latifolia, Fragaria vesca, Saxifraga ascendens und Viola 
rupestris. — b) Stark kalkliebende: Polystichum lonchitis, Asplenium 
viride, Carex atrata. capillar'?. CornlHorrhiza trifida, Orchis maculata, 
Astragalus frigidus. Salix arbusada, reticulata. Im Lungau zeigen die 
meisten dieser Arten ein anderes Verbalten. Von Tome Lappmarks 
Kalksteten sind   dort Gymnadenia albida,   Saxifraga auoides und von 



den seltenen Polygonatum verticillatum und Fragaria vesca indifferent; 
Carex rupestris, Chamaeorchis alpina, Dryas octopetala, Elyna myo- 
suroides, Euphrasia salisburgensis, Dryopteris Robertiana, Saxifraga 
oppositifolia und Veronica frutkans und von den seltenen Saxifraga 
ascendens und Viola rupestris kalkliebend; die hier und dort seltene 
Eelleborine latifolia wohl,auch „kalkstet"; wahrend Astragalus oroboides, 
Gentiana tenella und von den seltenen Antennaria carpatica fiber 
Kalkschiefer und kalkarmen Gesteinen und Draba fladnitsensis und von 
den seltenen Epilobium collinum mit Vorliebe fiber solchen gedeihen. 
Von den stark Kalkliebenden Torne Lappmarks ist im Lungau Poly- 
stichum lonchitis indifferent, die ubrigen bevorzugen in grofierem oder 
geringerera Grade kalkhaltige Unterlage. 

Versucht man es nun, die schon lange bekannte auffallige Tat- 
saehe, daC manche Arten in verschiedenen Gebieten auf dem Kalkgehalte 
nach versehieden gearteten Boden auftreten, zu erklaren, so kommen in 
erster Linie okologische Gesichtspunkte in Betracht. Vor allem siud es 
Korrelationen zwischen Boden und Klima, die das besagte abweichende 
Verhalten soleher Arten bedingen. Die Kalkgesteine sind, weil sie nur 
schwer verwittern, dysgeogen im Sinne Thurmanns (1849) und bildep 
deswegen und infolge ihrer geringen Fahigkeit, das Wasser festzuhalten, 
troekene und warme Unterlagen, wozu noch nach Krasan (1896) ibr 
groBes Warraeleitungsvermogen komrat, wahrend die Urgesteine und 
Sehieler eugeogen sind, das heifit leieht verwittern und feuehte und 
kalte Boden erzeugen., Es vermogen daher die Kalkboden bei gleichem 
Klima thermisch anspruchsvollere Arten zu beherbergen als diese, und 
eine und dieselbe Art kann unter sonst gleichen Verhaltnissen tiber 
Kalk noch bei kuhlerem Klima vegetieren als fiber Urgestein. 

Die bevorzugte Rolie des Kalkes in thermischer Hinsicht geht vor 
allem daraus hervor, daC er in einem bestimmten Gebiete, wie z. B. in 
den Ostalpen, viel mehr „warmere" Reliktpflanzen beherbergt als kalk- 
arme Gesteine, und dafi Arten, die in einer bestimmten Breite oder 
Meereshohe ganz oder doch vorwiegend an ihn gebunden sind, weiter 
siidwarts oder in tieferen Lagen seiner nicht so sehr oder gar nicht 
bedurfen. So finden sich nach Krasan (1896) Ostrya can 
Quercus lanuginosa, Fraxinus omus usw. in Steiermark nur auf Kalk- 
felsen, im adriatischen Litorale aber vielfaeh auf mergeligen, erdigen 
Boden, Genista pilosa dort nur fiber Kalk, hier auch fiber Kieselboden. 

ria cordifolia, in den steirischen und Lungauer Alpen usw. eine 
vollig kalkstete Art,   vertragt naeh dem gleichen Autor im Gebiete der 
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„Mediterranflora", wie ira Wippaehtale, den Kalkfels nicht. Stipa cala- 
magrostis, Teucrium montanum, Buphthalmum salicifolium und Potentilla 
caulescens, in den nordlichen Kalk- und den Zentralalpen kalkstet oder 
doch sebr kalkhold, gedeihen auf den heifien Porphyren Bozens, u. zw- 
die drei ersteren haufig, die letztere sparlicher und kummerlich. So 
kommt es wohl auch, daC viele Arten in Skandinavien ihre Nordgrenze 
uber Kalk finden, die weiter siidlich indifterent sind, — nacb BIytt 
bei Warmi ng und Grae bn er (1918) —, so auch, dad im Lungau und auch 
in seinen Nachbargebieten Arten wie Dianthus Silvester, Aster alpinus. 
Astragalus australis, Asplenium ruta muraria, Sesleria varia, Gypso- 
phila repens, Veronica fruticans, Euphrasia salisburgensis, Allium 
montanum, Lascrpitium latifolium, Senecio doronicum und Campanula 
tochleariifolia uber Kalk viel hdher nach auf warts steigen als uber 
Kieselgesteinen, jedoch nie allzu boch — maximal etwa bis zu 2200 m. 
Es sind alle relativ thermophile Arten, die ihrer Gesamtverbreitung und 
Verwandtschaft   nach  auf eine Herkunft  aus   warmeren Gebieten hin- 

Einer anderen Erklarung bedarf offenbar das haufige Auftreten 
des sonst ausgesprochen kalkfreundlichen Senecio subalpinus auf den 
Urgesteinen des ostlichen Teiles der steirischen Zentralalpen und der 
Hohen Tatra. Vielleicht sind diese Gebirge trockener als die westlicher 
gelegenen Abschnitte der Zentralalpen, und begunstigt diese grbGere 
Trockenheit das Gedeihen der Art auf kalkarmen Boden, vielleicht 
kommen aber historiscbe Ursachen in Betracht, indem sie nach der 
Eiszeit nicht bis ins Zentrum der Uralpen vordringen konnte und an 
die wenigen Stellen, wo sie sich dort findet, nur im Gefolge des Menschen 
gelangt ist. 

Kaum anders als historisch zu verstehen ist das Verhalten des 
Rhododendron ferrugineum, das, sonst Kalk meidend oder Uber ihm nur 
auf isolierender Humusschichte auftretend, im Jura auch auf Kalkfelsen 
gedeibt. Christ (1879) hat sicherlich recht, wenn er den Grund hiefur 
in dem Umstand sieht, daC der Jura von den Westalpen aus besiedelt 
wurde, denen das kalkliebende R. hirsutum fehlt. Der mangelnden 
Konkurrenz dieser Art ist es also, um mit Naegeli zu sprechen, zuzu- 
sehreiben, daB sich ihre kalkscheue rostfarbige Gattungsgenossin im 
Jura auch Kalkboden erobern konnte. Ahnlich und wohl mit gleichem 
Kechte sucht Rubel (1912) die Tatsache, daG in der Berninagruppe 
die kieselholde Gentiana Kochiana auch Kalkbdden bestockt, durch das 
Fehlen der kalkliebenden Parallelform G. Clusii, die sonst mit ihr in 
erfolgreichen Wettbewerb treten wurde, zu begrUnden. Und ahnlich 
steht es wohl auch rait Juncus trifidus, der in den Ostalpen auf Gesteine 
kleinsten bis hochstens mittleren Kalkgehaltes beschraukt ist, wahrend er 
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liber Kalk durcb den vikarierenden J. monanthos vertreten wird, in Skandi- 
navien aber, wo dieser nicht vorkommt, sich vollkommen indifferent 
verhalt (nach Th. Pries [1913]). 

Was den interessanten Fall von Eritrichium nanum anbelangt, 
das innerhalb der Alpen ira allgemeinen kalkfeindlich ist, in den Julischen 
und Sanntaler Alpen aber ebenso wie in den siebenbiirgischen Karpathen 
ausschliefilich fiber Kalk wachst, so wird er moglicherweise, wie Hayek 
(1911—1914) hervorhebt, dureh die Annahme verstandlieh, daC die Art 
in zwei morpbologisch und natiirlieh auch physiologisch verschiedene 
Rassen — nanum s. s. und Hacquctii (= tergloueme) — zerfallt. wie 
ja auch andere Arten, z. B. Silene acaulis, Juncits trifidus, in derartige 
einanderauf kalkreichen und kalkarmen Bodenvertretende Rassen geringerer 
oder grofierer systematischer Wertigkeit gegliedert sind, und wie auch 

ts alpinus und glacialis, Oxytropis montana und triflora und 
bis zu einera gewissen Grade auch Brdba aisoides und Hoppeana Paare 
von Sippen sind, von denen die eine immer Kalk, die andere Kalk- 
schiefer bevorzugt. 

Von okologisehen Gesichtspunkten aus, aber nicht im Sinne Tbar- 
man DS, ist wohl das Auftreten vieler kalkholder Pflanzen fiber Kalk- 
schiefern zu erklaren. Es ist dies kaum in erster Linie auf thermische 
Ursachenzuruckzufiihren, denn dieKalkschiefer, derengroGe Verwitteiuiii- 
fahigkeit schon Hackel hervorhebt, liefern ausgesprochen eugeogeue 
Boden, die kaum sehr betrachtlich trockener und warmer sind als die aus 
Glimmerschiefer entstehenden, denen diese Arten vollstandig fehlen. Es 
sind denn auch nicht thermophile Arten, die auf Kalkschiefer vorherrschen. 
Von solchen fehlen ihm vielmehr manche, wie z. B. die im Lungau 
„kalksteten" Globulariacordi folia und nudicaulis,Potentillacaulescens usw. 
vollkommen, wahrend andere, wie Gypsophila repens, Veronica fruticans', 
Euphrasia salisburgensis iiber ihm bei weitem nicht so hoch ansteigen 
und so sehr in den Vordergrund treten wie liber Kalk. Th. Fries (1913) 
sucht den Reichtum der kalkreichen Schiefer Torne Lappmarks, die dort 
eine groCe Rolle spielen, an kalkholden Arten und das hiedurch und 
durch das Zurucktreten der Strauchfiechten bedingte wiesenartige Aus- 
sehen der Vegetation, wie es auch im Lungau auf analogem Gestein 
festzustellen ist, sowie ihre grofien Unterschiede von der der Urgesteine 
auf verschiedene Ursachen zuriickzufuhren. Der Kalk ist es nach ihm, 
der eine reiehe Graser- und Krautervegetation hervorruft und auf die 
Znsammensetzung der Vegetation so stark umformend einwirkt, dafc 
ledigtich durch seine Anwesenheit eine Heidevegetation in eine wiesen- 
artige umgewandelt wird, ohne daB gleichzeitig eine xinderung ina 
Wasserzuflusse erfolgt. Es bediirfen also auf den kalkreichen Scbieler- 
gesteinen Wiesen,   Wiesenweidegebiische  und Wiesenbirkenwalder.  um 
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existieren zu konnen, keines so groCen Wasserreiehturas wie iiber Ur- 
gestein. Uberdies haben die Verwitterungsprodukte der Kalkschiefer 
kleineres Korn als die der I rgesteine, was sie zum Pesthalten des Wassers 
geeigneter maeht und auch dessen losender Wirkung zuganglicher. 
so daG sie den Pflanzen mehr Nahrung bieten als diese. Hiezu kommt 
noch — nach Fries — ihre groCere Warmeabsorption, die auch ihrer 
Vegetation, gegentiber der auf Urgesteinen, zugute kommt. 

Nach meinen Erfahruugen im Lungau ist es vor allem die Hemmung 
oder Verzogerung der Rohhumusbildung durch den Kalk, welche den 
eigenartigen Oharakter der Vegetation der Kalkschiefer bedingt. Indem 
und so lange der Kalk die Humuskolloide sattigt und die Bildung von 
neutralem Humus begunstigt (Andersson u. Birger [1912]), gestattet 
er das Auftreten eines reichen Graswuchses und Krauterflores und halt die 
diesen feindlichen Erikazeen und Strauchflechten moglichst lange feme, die 
iiber kalkarmen Gesteinen so bald die Vorherrschaft gewinnen und durch 
fortgesetzte Erzeugung von Trockentorf die bunten Grasfluren in eintonige 
Heideflachen verwandeln. Wird iiber Urgestein die Rohhumusbildung durch 
zu kaltes, an Sauerstoff reiches Wasser verhindert oder erschwert, so konnen 
sich auf ihm auch verschiedene Gewaehse halten, die man vielfaeh nur als 
kalkstet kennt, wie Salix reticulata und has'cata, die im Lungau zwa r 
kalkhold und gleich bezeichnend fur Kalkschiefer und Kalk sind, aber 
auch haufig auf feuchten, schattseitigen Urgesteinshangen, wie vor allem 
in der -Pollakette. als Bestandteile von Weidentundren, den Rohhumus 
bildenden Erikazeen den Rang streitig machen. Ein ahnliches Verhalten 
zeigen auch andere kalkholde Arten im Gefolge der Weiden. 

Der Bildung von Rohhumus noch feindlicher als die Kalkschiefer 
sind die Kalke. Dies zeigt sich sehr auffallig in der Tatsache, daG 
manche — nicht thermophile — Kalkpflanzen der Hochregion, wie 
Carex firma, Arabis pumila, Saxifraga caesia, auf feuchten Kalkfelsen 
sehr weit nach abwarts reichen, wahrend iiber Kalkschiefern und Ur- 
gfsteinen nur wenige Hochgebirgsarten ein ahnliches Verhalten aufweisen, 
wie etwa Saxifraga aisoides an kalten Quellen, und die Mehrzahl 
auf groCe Meereshohen besehrankt ist, wo StUrme und sonstige Ungunst des 
Klimas der Bildung des Rohhumus Eintrag tun. Es wird eben uber 
Kalk durch die erschwerte Rohhumusbildung ein schadlieher Wett- 
bewerb langer und mit mehr Erfolg ferngehalten als iiber anderen 
Gesteinen. 

Aus all dem Gesagten geht wohl zur Geniige hervor, daG Th. Fries 
recht hat, wenn er sagt, dafi das Kalkproblem infolge der Kompteiitat 
der in Betracht kommenden Faktoren sehr schwierig und einer all- 
gemeinen Losung kaum zuganglich ist. Um es einer solchen wenigstens 
niiher zu bringen,   bedarf es eifrigster  induktiver Forschung von seiten 



der  okologisehen  und  floristisehen   Pflanzengeographie  und  einer ziel- 
bewuCten Zusammenarbeit der beiden Eichtungen. 
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