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Klimarhytmik, Vegetationsrhytmik und Formationsrhytmik. 
Studien zur Bestimmung der Heimat der Pflanzen. 

Von Dr. Rudolf Scharfetter (Graz). 

(Mit einer Textabbildung.) 

Marie Jerosch (1903, S. 12) bezeichnet es als einesder schwierigsten 
und wichtigsten florengeschichtlichen Probleme, den Ursprungsort, die 
Heimat der Arten zu erforsehen. Es erseheint daher von besonderer 
Wiehtigkeit, die Methoden und Wege kennen zu lernen, auf denen eine 
'Usung dieses Problems zu erhoffen ist. Nach dem derzeitigen Stande 
u.'.seres Wissens unterscheiden wir vier Methoden der Heimatbe- 
stirttmung: 

- 1. Die geographisch-statistische Methode. Wenn wir horen 
iSch-oter, 1908° S. 145), daC die GattuDg Erica im ganzen ca. 420 
Arten .imfaGt, von denen etwa 15 im Mediterrangebiet, die ubrigen in 
Afrika, besonders im Kapland, vorkommen, so darf wohl auch die 
Heimat mserer einheimischen Erica carnea naeh Afrika verlegt 
werden.    ^ 

2. Die morphologisch-phylogenetische Methode. Ergibt 
nun die gen lere Untersuehung von Erica carnea die Tatsache, dafi 
diese Art zu ;ner sonst ausschliefilieh kaplandisehen Untergattung 
gehort und daC'sie unter 50 Arten die einzige nieht kaplandische ist, 
so kommen wir auf einem zweiten Wege abermals zur Anschauung, 
dafi Erica carnea als afrikanisches Element zu bezeichnen ist. Dieses 
Beispiel lehrt uns zugleich, wie sich die einzelnen Methoden einander 
erganzen, ja bis zu einem gewissen Grade in eine einzige phylogenetiseh- 
geographische Methode zusammenfallen, denn uieraals wird man aur 
Grund der geographischen Statistik allein einer Art ein bestiramtes 
Heirnatgebiet zusprechen, ohne die pbylogenetische Verwandtschaft der 
in die Statistik einbezogenen Arten einer kritischen Prufung zu unter- 
worfen. 

Mit Hilfe dieser Methode hat besonders Diels (1910) die Kennt- 
nis der genetischen Elernente in der Flora der Alpen gefordert. ^ 



154 

3. Die phy topalaontologische Methode wird in alien Fallen, 
in denen fossiles Material vorliegt, eine wichtige Erganzung der beiden 
ersten Methoden bilden. Zu welch scbonen Ergebnissen diese drei Me- 
thoden fiihren konnen, zeigt Englers „Versuch einer Entwicklungs- 
geschichte der Pflanzenwelt" (Leipzig, 1879). 

4. Die okologische Methode. Diese Methode, deren Wert und 
Leistungsfahigkeit erst in jiingster Zeit besonders hervortritt, wird uns 
im Folgenden ausfiihrlicher beschaftigen. In innigem Kontakt mit den 
drei vorgenannten Methoden gestattet es uns diese Arbeitsweise, der 
Frage nach der Heimat der Arten eiperimentell naher zu kommen. Die 
Bedeutung des Experimentes fur alle Zweige der Naturwissenschaften 
braucht aber nicht weiter klargelegt zu werden. 

Gleich einleitend sei bemerkt, dafi die mitgeteilten Tatsaehen 
langst bekannt sind und ihre Verwertung zur Heimatsbestimmung 
wiederholt angewendet und besonders von Diels (1917) und Drude 
(1913, S. 162 ff.) auch theoretisch begrundet worden ist. Es handelt 
sich hier — wie so oft in der Wissenschaft — darum, dafi gewisse 
Gedankengange in der Luft liegen, mehr oder weniger deutlich ausge- 
sprochen werden und nur der Zusammenfassung und klaren Prazisierung 
harren, um aufs neue fruchtbar zu werden. Besonders Diels' Abhand- 
lung (1917) nahert sich meinen Ableitungen aufs engste, ohne jedoch 
die letzten Konsequenzen zu ziehen. Ich halte daher meine Ausfuhrungen 
nicht fiir tiberfliissig, umso mehr, als ich zum erstenmale mit Absicht das 
Treibverfahren in den Dienst der Heimatbestimmung der Arten stelle. 
Mein Gedankengang geht von der Tatsache aus, dafi in unserem Klima 
zwei der wichtigsten Faktoren desselben, Warme und Niederschlage, im 
Verlaufe des Jahres eine bestimmte Rhytmik zeigen. Die bei uns leben- 
den Pilanzen sind in ihrem jahrlichen Vegetatiooszyklus an diese bei 
uns herrschende Klimarhytmik angepafit. 

Der Verlauf der Vegetationsrhytmik ist bei den einzelnen Arten 
in unserem Klima ein sehr mannigfaltiger. Es ist schwer, eine der 
unten geschilderten Typen als den Normaltypus der „mitteleuropaischen 
Vegetationsrhytmik" zu bezeichnen. Eine eingeheude Analyse dieser 
sehr interessanten Verhiiltnisse ware sehr wiinschenswert. Eine erste 
Ubersicht nach der zeitlichen Eeihenfolge der einzelnen vegetativen 
Funktionen laCt folgende Typen der Vegetationsrhytmik unserer ein- 
heiraischen Pflanzen erkennen: 

1. Zuerst Ausbildung der Assimilationsorgane (Belaubung), dann 
Biiite, dann Frucht. Bei unseren Stauden (z. B. Wiesenpflanzen) 
biidet diese Eeihenfolge die Kegel, bei unseren Holzgewachsen 
eine Ausnahrae. Holzgewachse, welche diese Rhytmik zeigen, sind 



meist fremder HerkuDft: Aesculu tyringa vulgaris, 
Rdbinia  pseadoacacia,   Jasminum;   von   einheimischen   Baumen 
finden wir sie bei Tilia. 

2. Die Bliite eilt voraus, dann folgt Belaubung und Frucht: Daphne 
mesereum, Quercus, Fraxinus, Salix, Populus, Corylus, Apfel, 
Birne; Crocus albiflorus und vermis. Bei unseren Holzgewachsen 
die Kegel, bei unseren Stauden Ausnahrae. 

3. Bliite und Frucht im ersten Friihjahr, denen die Belaubung folgt: 
Petasites, Tussilago farfara, Nach Keller (1896, S. 26) typische 
Vegetationsrhytmik fur Hocbgebirgspflanzen und arktische Pflanzen. 
Fortsetzung der Assimilationstatigkeit weit fiber die Fruchtreife 
hinaus findet sich auch bei der Kirsche, Caltha pahistris u. a. 

4. Die Beihenfolge: Belaubung, Frucht, Bliite findet sich bei der 
Herbstzeitlose, Colchicwn autumnale. 

5. Belaubung durch das ganze Jahr mit mehrmaligera Bluhen und 
Fruchten sehen wir bei Bellis perennis, Glechoma hederacea u. a. 

Alle   diese   und   noch   andere etwa vorkommende Variationen der 
Vegetationsrhytmik einheimischer Pflanzen scheiden wir zum Zwecke 
unserer Untersuchungen in zwei Gruppen: die erste Gruppe umfafit 
Pflanzen, welche die Flache der mitteleuropaischen Klimarhytmik (siehe 
spater) voll ausnutzen, die zweite Gruppe Pflanzen. die Teile dieser 
Flache unausgeniitzt lassen. 

Als Beispiel der ersten Gruppe sei der Ablauf der Lebenser- 
scheinungen des Apfelbaumes im Laufe des Jahres gewahlt. Dieser 
Baum ruht im Winter, bliiht im Mai, fruchtet im September. Klima- 
rhytmik und Vegetationrbytmik stehen in vollem Einklang. 

Als Beispiel fiir die zweite Gruppe dieue der Weizen. Wird die 
Pflanze als Sommerweizen gebaut, so keimt sie im Marz, bluht im Mai 
und fruchtet anfangs August. Es mufi hier hervorgehoben werden, daG 
die Pflanze Ende Juli alle jene Erscheinungen zeigt, die wir bei unseren 
einheimischen Pflanzen im Herbste, imOktober, zu beobachten gewohnt 
sind: Laubverfarbung, Laubvertrocknung, Reifen der Friichte. Wir ver- 
mogen die Ursache dieser Verlegung der Herbsterscheinungen urn drei 
Monate nicht einzusehen: Warme und Niederschlage sind in einem 
Ausmafie vorhanden, das ein Weiterleben und Anreichern der Fruchte 
an Nahrstoffen ohneweiters gestatten wiirde. Trotzdem wird etwa 
ein Drittel der zur Verfugung stehenden Klimarhytmik 
nicht ausgenutzt. Es ware schade, viel Worte uber die Srkl&rang 
dieser Erscheinung zu verlieren; die Heimat des Weizens liegt in 
Gegenden, welche^im August an Trockenheit leiden und die Vegetations- 
rhytmik des Weizens  steht  im Einklang   mit der Klimarhytmik seiner 



156 

Heimat, die zufolge der anderen, bereits geschilderten Methoden nach 
Persien und Syrien (Hegi, I., S. 392, 393, 395) zu verlegen ist. Viel- 
leicht ist es nicht gerade glucklich, eine Kulturpflanze, die in den ver- 
schiedensten Abiinderungen der Vegetationsrhytmik (Winterweizen) ge- 
zogen werden kann, als Beispiel fiir Arten, deren Vegetationsrhytmik 
mit der mitteleuropaischen Klimarhytmik nicht iibereiustimmt, heranzu- 
zieben. Colchicum autumnale, L A viele andere Arten 
wtirden weniger Bedenken erregen und Einwendungen hervorrufen; 
ich wollte aber trotzdem bei einer Getreideart bleiben, da ja die ge- 
schilderten Verhaltnisse in groCen Ziigen richtig sind, die Erscheinung 
hier besonders sinnfallig hervortritt und weil uns das Ackerfeld hin- 
sichtlich seiner Formationsrhytmik spater noch beschaftigen wird. 

In deutlichem Gegensatz zur Klimarhytmik Mitteleuropas zeigt die 
der Mittelmeerlander eine zweimalige Unterbrechung der Vegetations- 
zeit: eine im Sommer durch Zuriicktreten der Niederschlage, eine im 
Winter durch Zuriicktreten der Temperatur veranlaCt. Es gehort zu den 
grundlegenden Tatsachen unserer Betrachtung, wenn wir sehen, dafi 
die Herbstzeitlose, Colchicum autumnale, in erblichem Pesthalten ihrer 
heimatlichen Klimarhytmik einerseits den Fruhjahrsast, anderseits den 
Herbstast in ihrer Vegetationsrhytmik auch in unseren Gegenden bei- 
behalt. 

Kann Colchicum als ein Beispiel fiir Arten, welche an ihrer in 
fremder Klimarhytmik erworbenen Vegetationsrhytmik auch bei uns fest- 
halten, gelten, so berichtet uns Lakon (1912, S. 562), daC unsere 
Eichen, Bueben, Obstbaume in warmeren Gegenden ihre Ruheperiode 
beibehalten und in Madeira ihre Blatter abwerfen, obgleich die Mittel- 
temperatur des kaltesten Monats (Janner) 15-4° C betragt. 

Diese Beispiele, die leicht erganzt werden konnen, lassen uns als 
Arbeitshypothese den Satz aufstellen: 

Laufen Vegetationsrhytmik und Klimarhytmik parallel, 
so kann die Pflanze als autochthon, d. h. als in diesem Klima- 
gebiet entstanden, gedacht werden. Und umgekehrt: Zeigen 
Vegetationsrhytmik und Klimarhytmik Abweichungen, so 
ist es wahrscheinlich, dafi die Pflanze einem anderen 
Heimatsgebiet entstammt, auf dessenLage die Vegetations- 
rhytmik Schlfisse zu Ziehen gestattet. 

Diese beiden Satze haben natiirlich nur ganz allgemein Giltigkeit, 
seheinen mir aber als Arbeitshypothese von grolitem Wert. Sie regen 
uns an, ja sie zwingen uns, das Heimatsproblem fur alle jene Arten, 
die Abweichungen vom Parallelisraus zwischen Vegetationsrhytmik und 
Klimarhytmik zeigen, zu stillen. Und damit ist viel gewonnen; denn 
der  erste   Ausgangspunkt  jeder   Forschung  ist   die Erkenntnis,   etwas 
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„merkwiirdigu zu finden. Wir haben damit ein zweites methodisches 
Mittel gefunden, aus der Menge der einheimischen Pflanzen jene heraus- 
zufinden, bei denen die Frage nach der Heimat notweudig gestellt 
werden mufi und bei denen eine Losung dieser Frage rait Erfolg unter- 
noramen werden kann. Als erstes methodisches Hilfsraittel skid die 
„EinarterM zu nennen, jene Pflanzen, die in systematischer Hinsicht 
von der Masse der einheimischen Pflanzen sich sondern. Ein „Einarteru 

mit abweichender Vegetationsrhytmik istgewiB ein dankbares Forschungs- 
objekt; als Beispiele aus unserer Flora waren zu nennen, als Fruhjahrs- 
bliiher, welche nach der Blute und Fruchtreife auch die Assimilatioos- 
organe fruhzeitig einziehen und einen grofien Teil der raitteleuropaisehen 
Klimarhytraik unausgeniitzt lassen: Scilla bifulia, Galanthus nivalis, 
Leucojum vernum, Crocus albiflorus, als bereits im August die Fruchte 
reifende Arten Agrostemma githago, Centaurea cyanns, als Herbst- 
bliiher Calluna vulgaris. 

Noch ist es notwendig, darauf hinzuweisen, daC Parallelismus der 
Vegetationsrhytmik und der Klimarhytraik nicht ohneweiters die Pflanze 
als eine einheimische charakterisiert, wie Zea Mays beispielsweise zeigt. 
Die Pflanze stammt aus Mexiko und dennoch fugt sich ihre Vegetations- 
rhytmik auf schonste unserer Klimarhytraik ein. Die oben genannten 
Satze sind eben durchaus nicht als eine „Theorie" anzusehen, sondern 
lediglieh als Satze, welche uns zu naherem Studium der Heimatsfrage 
im Falle des Nichtzutreffens von Parallelismus herausfordern. 

Schon der Hinweis auf die Wintersaat von Eoggen und Weizeu 
zeigt uns die Eichtung, nach der unsere raethodischen Arbeitssatze aus- 
gebaut werden konnen. Angenommen, es zeigen sich zwischen Vegetations- 
und Klimarhytraik auffallende Besonderheiten, so konnen wir den Ver- 
such machen, die Vegetationsrhytmik der betreffenden Art zu audern. 
indera wir sie kunstlich in eine audere Klimarhytmik bringen. Diels 
ist in seiner schon genannten Arbeit 1917 diesen Weg gegangen. Er 
hat mehrere perenne Arten des europaischen Sommerwaldes im Warra- 
hause kultiviert und dabei merkwurdige Anderungen des rhytmischen 
Verhaltens festgestellt. So laCt sich die winterliche Ruheperiode bei den 
Arten des Asjierula-Typus ganz aufheben, bei den Arten des Leucojum- 
Typus von etwa 8—9 Monaten in der Natur auf 2—272 Monate im 
Warmhaus verkurzen, wahrend sich die Euheperiode von Arten des 
Polygonalum-Typm nur wenig oder gar nicht verkurzen laCt. Diels 
zogert nicht, die pflanzengeographischen Konsequenzen aus diesen 
Versuchsergebnissen zu ziehen : Asperula gehbrt einer Familie an, die 
ihrer Entwicklung nach ganz vorwiegeud tropisch ist, Leucojuui lafil 
sich genetisch als mediterrane Einstrahlung betrachten, die im 
Rhytmus   ihre   mediterrane Veranlagung festgebalten   hat, urn so mehr 



als sich gerade im Herbste, entspreehend der raediterranen Klima- 
rhytraik, die Euhe bei Leucojum leicht durch mafiige Temperatur- 
erhohung aufheben laCt. Polygonatum halt, im Gegensatz dazu, an der 
Herbstruhe fest und zeigt hiedurch sowohl in ihrem Rhytmus als auch 
geographisch-genetisch einen holarktischen Gattungstypus an. 

Diese Ableitungen von Diels werden um so fruchtbarer fur die 
Forschung nach der Heimat der Pflanzen, wenn wir die Resultate des 
in jungster Zeit so vielfach untersuchten und ausgebildeten Friihtreib- 
verfahrens ebenfalls zur Losung unserer Fragen heranziehen. Relativ 
leicht und fruh lassen sich nach Weber (Studien, 1916, S. 2) Aesculus 
hippocastanum und Syringa treiben. Die Heimat dieser Arten ist nach 
der geographischen Methode in den Balkanlandern zu suchen; durch 
das Fruhtreiben wird das Wiederauf leben der heimatlichen Klimarhytmik 
hervorgerufen. Anderseits spottete die Buche lange alien Versuehen, 
sie zum Fruhtreiben zu bringen. Tertiare Funde erweisen die Art als 
eine europaische Art hohen Alters. Das in weitesten Kreisen bekannte 
Fruhtreiben der Kirsche (bluhende Barbarazweige um Weihnaehten) ist 
in unserem Zusammenhange sehr lehrreich, wenn wir an die Friihreife 
der Kirsche z. B. gegenuber dera Apfel und der Birne erinnern. Wir 
durfen auch wohl hier die Heimat, wenigstens der Gattung, nach 
Kleinasien verlegen1). Nichtausnutzung der ganzen mitteleuropaischen 
Klimarhytraik und Vorverlegung der Bliitezeit beim Fruhtreiben lassen 
uns einen tiefen Einblick in die heimatliche Vegetationsrhytmik der 
Pflanze tun. 

Zur weiteren Stiitze des Satzes, dafi abweichende Vegetations- 
rhytmik fiir Pflanzen fremder Abkunft charakteristisch ist, sei der voo 
Christ angefiihrten Pflanzen des „afrikanischen" Elementes in unserer 
Alpenflora gedacht. Nach Jerosch (S. 113) bezeichnet Christ Erica 
carnea, Polygala chamaebuxus, Gladiolus, Anthericum, Ilex, Viscum, 
Hedera, Oxalis, Bnxus usw. als Pflanzen, deren Heimat im Kapland 
und dem afrikaniseh-raediterranen Gebiete zu suchen ist. Ftir Erica 
carnea und Polygala chamaebuxus hat schon Christ auf ihr von der 
europaischen Klimarhytmik abweichendes Verhalten hingewiesen. Sie 
sind Winterbluher, bei denen die Bluten im Herbst nicht nur pniformiert, 
sondern bereits entwickelt sind; es braucht nur den ersteu Sonnenstrahl, 
um sie zu roten. Die gleichen Verhaltnisse zeigt Viburnum lantana L.2). 

1) Die kultivierten Kirschen sind aus Kleinasien eingefuhrt worden, nicht in 
Europa aus unserer wilden Vogelkirsche entstanden. Freilich gehoren sowohl die 
asiatischen als die europaischen Formen zu derselben „A.rtu. 

2) Auf diese Art hat mich Herr Prof. Dr. K. Fritsch (Graz), dem ich auch sonst 
manche Bemerkung verdanke, aufmerksam gemacht. 
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welche Voilmann in seiner „Flora von Bayern" als mediterran-mittel- 
europaisehes Floreuelement bezeiehnet. Nicht minder lehrreich sind 
Arten wie Hedera helix und Colchicum autumnale. Fur mieh ist es 
vom raethodiscben Standpunkt aus besonders interessant, darauf hinzu- 
weisen, dafi Erica carnea, [Polygala chamaebuxus], Hedera helix und 
Colchicum m unserer Flora „Einarter" sind. 

Keller weist in seiner „Flora von Winterthur" 1896 auf eine 
Reihe von Arten hin, deren Vegetationszeit ganz auffallend gekurzt ist; 
es sind dies vor allem Friihlingsbliiher wie Fetasites, Tussilago, Helle- 
borus, Leucojum, Gagea, Pulsatilla vulgaris, Anemone nemorosa, Viola 
hirta, Potentilla fragariastrum, opaca (= rubens), Primula elatior u. a. 
Diese ADpassung an eine verkiirzte Vegetationszeit kann eine Erwerbung 
siidlicher und siidostlicher Gegenden rait Sommertrockenheit sein, sie 
kann aber auch auf Hochgebirge und Arktis als Ursprungsort deuten. 
Keller, 1896, sagt S. 25: „Die vegetative Tatigkeit dauert 
1 anger als die Fruchtbildung, eine biologische Eigentumlichkeit, 
die bei Hochgebirgspflanzen und arktischen Pflanzen typisch ausgebildet 
ist. Diese Anpassung wird sich aber zu einer Zeit oder an einem Orte 
vollzogen haben, wo sie geradezu die Existenz der Art bediugte, d. h. 
die fruhbluhenden Arten mit relativ schneller Fruchtbildung und 
langererTatigkeit der vegetativen Organe sind entweder Deszendenten 
unserer vorglazialen Flora, die sich wahrend dem allmahlichen 
Werden der Glazialzeit den neuen Lebensbedingungen anzupassen ver- 
mochte, oder es sind Arten, die von Orten her, wo sie schon 
friiher ihre biologische Eigentumlichkeit erworben hatten, wahrend der 
Zeit zu uns wanderten, die ibnen aller Orten die Bedingungen bot, 
welche denen ihrer ursprtingliehen Standorte entsprachen." 

Diese Ansicht Kellers, dafi friihbluhende Arten auf glazialen 
Ursprung hinweisen, findet in der 1918 erschienenen Arbeit von 
0. Montfort eine Stiitze. Montfort geht von Untersuehungen iiber 
die Xeromorphie der Hochmoorpflanzen aus und findet, dafi die oft be- 
hauptete Xeromorphie bei echten Hochraoorpflanzen nicht nachzuweisen 
ist — mit Ausnahme gerade der Friihbluher! (Eriophorum und 
Scirpus caespitosus). Die ausschliefilich bei fruhbluhenden Moor- 
pfl anzen gefundene Xeromorphie verlangt einen nur in der ersten Vege- 
tationsperiode wirksamen Faktor. Montfort sieht ihn 
stimmung mit Weber und Schroter in dem langen Anha 
Eises in der Ehizosphare der Fruhjahrsmoorpflanzen bei gleic 
mit Transpiration verbundenem Wachstum. Der indifferente 
caespitosus ist naeh Schroter eine uralte Glazialpflanze der i 
Von den xeromorphen Wollgriisern wird das zirkumpolare Erw 
polystachyum   als Glazialrelikt   hervorgehoben,   wahrend 



die nicht xeromorphe Verwandte, im Gegensatz zu E. vaginatum 
mit zirkumpolarer Verbreitung in der Arktis nach einer Angabe von 
Ostenfeld und Schroter dort uberhaupt fehlen soli. Unsere boreal- 
alpinen Hochmoorpflanzen nennt Potonie Jebende Zeugen einer liingst 
versehwnndenen Zeit, der Eiszeit; sie stellen gleichsara ein Stuck Vor- 
welt dar unter den Pflanzen der Gegenwart." 

Eriophoram latifolium, welches die Xeromorphie vermissen laCt, 
erscheint bezeichnenderweise 3—4 Wochen spater (als E.polysiaehyum 
und vaginatum) und diirfte kaum mehr aus gefrorenem Boden seinen 
Wasserbedarf mflhsam erwerben (Montfort, 1918, S. 78). 

Diese aufierst interessante Feststellung der Zusamraenhange von 
Friibbliitigkeit, Xeromorphie und Heimat der Eriophorum-Arten hat 
mien auf eine analoge Erscheinung in einer anderen heimischen Pflanzen- 
formation, namlich im Buchenwalde, aufmerksam gemacht. Gradmann 
(1920, S. 72) fuhrt in iiberzeugender Weise aus, dafi bei den im Laub- 
wald gegebenen Lebensbedingungen infolge des gedampften Lichtes, 
der abgeschwachten Verdunstung, der reichliehen und gleichmaCigen 
Wasserversorgung das Flachblatt seine typische Ausbildung erhalt. 
Als Beispiele werden angefuhrt: Daphne mesereum, Asperula odorata, 
Phyteuma spicatum, Hieracium murorum, Euphorhia dulcis, Paris 

wli tangere, Circaea 
lutetiana, Chrysosplenium alternifolmm. Allium ursinum, Prenanthes 
purpurea, Lunaria rediviva, Moehringia trinervia, Mercurialis perennis. 
Diesen zahlreichen Arten werden gegeniibergestellt Pflanzen mit Leder- 
blattern: Eedera helix, Sanicula europaea, Pirola spec, P 
vulgare, Asarum europaeum, Vinca minor. Ich mochte noch beifugen: 
Cardamine trifolia, Homogyne silvestris, Anemone hepatica und Cyclamen 
europaeum. Gradmann sagt: „Die starke Oberhaut, uberhaupt der 
derbere Bau kann fur die Durchleuchtung und Transpiration im Wald- 
schatten unmoglich forderlich sein. Ihr Vorteil liegt offenbar einzig in 
der Moglichkeit, in grunem Zustand zu uberwintern. Sie sind dadurch 
in der Lage, sofort am ersten gilnstigen Tag, wahrend andere Gewachse 
noch kaum den Aufbau des jungen Laubes in Angriff genommen haben. 
schon mit der Assimilation zu beginnen tind konnen bis zur vollen Be- 
laubung der Laubbaume ungehindert damit fortfahren; in ganz gleicher 
Weise vermogen sie im Herbst die Zeit vom allgemeinen Laubfall bis 
zum wirklichen Eintritt des Winters, ja selbst mitten im Winter 
vorQbergehende milde Perioden noch auszunutzen." 

Die Yerhaltnisse liegen hier zweifellos  so,   daC das Lederblatt 

wurde   und   die   damit   ausgerusteten Arten   im Konkurrenzkampfe nut 
anderen Arten beim Eintritt in die Formation des Laubwaldes im Vorteil 
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waren. Das Vorhandensein von Blementen mit Lederblattern in unserem 
Buchenwald ist nieht aus der gegenwartig bei uns herrschenden Klima- 
rhytmik abzuleiten, sondern ist bistorisch-genetisch zu verstehen. (Vgl. 
auch Engler, 1879, S. 46.) Fur Hedera helix, Cardamine impatient, 
Asarmn europaeum, Anemone hepatica, Scolopendrium vulgare gibt 
Gradmann (1900, I., S. 375) an, dafi diese Arten schon zur Tertiar- 
zeit aus Asien eingewandert sein miissen. 

Auch fur Hedera helix und Poly gala chamaebuxus sind xero- 
morphe Anpassungen, besondere Vegetationsrhytmik und fremde Ab- 
kunft hervorzuheben. Ebenso mufi Cyclamen europaeum trier angefuhrt 
werden. 

Zu einer ganz besonders merkwiirdigen Feststeilung kommen wir, 
wenn wir unsere einheirnische Klimarbytrnik rait der Rhytmik unseree 
wichtigsten einheimischen Pflanzenformationen ins Verhaltnis setzen; 
es zeigt sich namlich, dafi weder Laubwald noch Moor, weder 
Wiese noch Acker eine harmonische Anpassung an die 
Klimarhytmik gestatten. 

1. Im Laubwalde bringt es die Beschattung des Bodens mit sich, 
dafi auf eine gunstige Vegetationsperiode ira Friihjahr (Lichtperiode) 
eine ungiinstige Sommerperiode (Sebattenperiode) foJgt. Fur viele 
Pflanzen verkurzt sich daher die klimatisch mogliche Vegetationszeit von 
Marz bis Oktober auf Marz bis Mai (von sieben Monaten auf zwei). 
Als Einwanderer finden sich besonders Pflanzen mediterraner Abkunft, 
bei denen in Ubereinstimmung mit der Klimarbytrnik zwei Vegetations- 
perioden zur Ausbildung gekommen sind; Pflanzen der mediterranen 
Fruhjahrsperiode eignen sich besonders zur Einwanderung. 

Auf das Erscheinen der Bliiten vor den Blattern — okologisch 
als Ausnutzung der Lichtzeit gedeutet — wirft eine Beobachtung 
Fr. Webers Licht  und fordert zu  eingehender Untersuchung heraus, 

Weber erwahnt in seiner Arbeit „Studien uber die Euheperiode 
der Holzgewachse" (1916, S. 14), dafi sich bei Versuchen mit dem 
Aeetyien-Verfahren die jungen Triebe von TUia platijpht/llos ungemein 
rasch entwickelten und dafi sich schon in den letzten Jannertagen in 
den Achseln der neuen Blatter, bevor diese noch ihre definitive 
Ausbildung erlangt hatten, ansehnliche Anlagen von Blutenstandeu 
zeigten; auch diese wuchsen ungemein rasch heran, so dafi sie gieich- 
zeitig mit ibren Stutzblattern am Ende der ersten Februarwoche „aus- 
gewachsen" schienen. Wenn nun Jost (1894), Molisch (1909) und 
Klebs (1914) gerade von einer das Treiben begiinstigeuden Beizwirkoog 
des Lichtes sprechen (Weber, Uber das Treiben der Buche, S. 8) und 
das Licht in der Formation des Laubwaldes im Friihjahr gegensarzli.h 
zum Sommer eine besondere Rolle spielt, so scheint der GedankeDgang, 
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dafi auch in der Natur die Lichtperiode des Fruhlings im Laubwald 
eine Friibtreibwirkung, die sich, wie bei der Linde, besonders in der 
vorzeitigen Ausbildung der Bliitenstande geaufiert haben kann, hervor- 
gebracht habe. Dafi solche friihzeitig erscheinende Bliiten ira Vorteil 
waren,ist einleuchtend; der Vorsprung solcher Pflanzen im Kampf mit anderen 
Arten ist die natiirliche Folge. Sollte sich dieser Zusammenhang experimentell 
erweisen lassen — und hier hat der Physiologe das Wort — so wiirden 
wir zu dem befriedigenden Ergebnis kommen, dafi wir die Vorblutigkeit 
kausal erklaren und teleologisch-okologisch deuten konnten. (Vergleiche die 
Vegetationsrhytmik von Daphne mezereum im Laubwalde im Gegensatz 
zur Vegetationsrhytmik ihrer Verwandten auf sonnigen Abhangen: 
Daphne cneorum und D. striata. Obrigens konnten auch Kalte oder 
Trockenheit. denen Howard besondere Reizwirkung beim Fruhtreiben 
zuschreibt, als auslosende Faktoren in Betraeht kommen. 

Wiehtig wiiren solche Untersuchungen fur Pflanzen, deren Heimat 
sich nach der geographisch-phylogenetischen Methode als Mitteleuropa 
bestimmt und welche dennoch eine von der mitteleuropaischen Klirna- 
rhytmik abweichende Vegetationsrhytmik zeigen. Diese Abweichung 
wurde sich dann als eine besondere Anpassung an die in den einzelnen 
Pflanzen formationen herrschende „Formationsrhytm.ik", welche, wie 
schon oben gesagt, vielfach mit der europaischen Klimarhytmik nicht 
iibereinstimmt, erkennen lassen. Anderseits ist hier Gelegerjheit, daraut 
hinzuweisen, dafi eine von der vorhandenen Klimarhytmik abweichende 
Vegetationsrhytmik durchaus nicht unter alien Umstanden ein Zeichen 
fremden Ursprungs der betreffenden Art sein mufi. 

Zeigten wir, dafi in der Formation des Laubwaldes die Schatten- 
flora des Waldbodens besoudere, durch die biologisehen Eigentumlicb- 
keiten dieser Formation bedingte Abweichungen der Vegetationsrhytmik 
aufweist, so ist es um so wertvoller, darauf hinweisen zu konnen, dafi 
die hochwtichsigen Baume Fagus, Quercus, Fraxlnus, Acer usw. har- 
monische Anpassung ihrer Vegetationsrhytmik an die mitteleuropaische 
Klimarhytmik zeigen. 

2. Dafi die edaphischen Verhaltnisse des Moorbodens eine lokale 
Veranderung der europaischen Klimarhytmik hervorrufen und in dem 
Erscheinen xeromorpher Fruhjahrsblilher ihre Auswirkung zeigen, 
wurde oben beiBesprechung der Eriophorum-Arten und des Scirpus eaespi- 
tosits erwahnt. 

3. In der Formation der Wiesen wird durch die Mahd ein jaher 
Eingriff in die normale Auswirkung der mitteleuropaischen Klimarhytmik 
verursacht. Die ohnehin kurze Vegetationszeit wird in mehrere Ab- 
schnitte    zerlegt,    die    Wettstein    (1904)    als    ersten   Tiefstand, 
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ersten Hochstand, zweiten Tiefstand, zweiten Hochstand, dritten Tief- 
stand unterschieden hat. Es ist nicht schwer, zu zeigen, wie Pflanzen, 
die unter fremder Klimarhytmik ihre Vegetationsrhytmik erworben haben. 
zum Eintritt in diese Pflanzenformation geeignet sind. Wir finden in 
Scilla, Leucojum, Gagea und Cole hicum Arten, deren Heimat im Mittel- 
meergebiete liegt, wahrend Salvia pratensis, Coronilla varia, Dianthm 
Carthusianorum Arten sind, welche nach Gradmann (Alb. I, S. 275) 
der siideuropaischen Steppenheidegenossenschaft angehoren. 

Ob und inwieweit sieh Zusammenhange zwischen der Bliitezeit der 
einzelnen Arten in einem bestimmten Hochstand und ihrer ursprung- 
lichen heimatliehen Klimarhytmik feststellen lassen, mufite eine Spezial- 
untersuehung nachweisen. Ich mochte nur andeuten: 

Erster Hochstand: Crocus albiflorus — mediterranen Ursprunges, 
Fruhjahrsast der Klimarhytmik. 

Zweiter Hochstand: Salvia pratensis — pontische Steppe, natur- 
licher Abschlufi der Vegetationsperiode vor August. 

Drittter Hochstand: Cokhicum autumnale — mediterraner Qr- 
sprung, Herbstast der Klimarhytmik. 

4. Wahreud auf den Wiesen dtirch die Sense kunstlich stark ge- 
kiirzte Vegetationsperioden hergestellt werden, ist auf dem Acker, als 
der Kultursteppe, infolge des Festhaltens der Pflanzen an der „Steppen- 
rhytmik" schon Ende Juli der Vegetationszyklus durchlaufen. Die Sichel 
bereitet dem Leben von Pflanzen mit mitteleuropaischer Klimarhytmik 
ein vorzeitiges Ende. So wird das Auftreten zahlreicher stideuropaischer 
und pontischer Kulturbegleiter verstandlich. Von ersteren nenuen wir 
nach Gradmann (Alb. I, S. 275): Adonis flammeus, Asperula ar- 
vensis, Fumaria Schleicheri, Iberis amara, Lepidium draba, Muscari 
comosum, Orlaya grandiflora, Ornithogalum nutans, Panicum sanguinale, 
Setaria verticillata, Specularia speculum, Veronica praecox; als pontische 
Kulturbegleiter (Alb. I, S. 278): Gagea arvensis, Galeopsis pubescens, 
Lappa tomentosa, Lathynis tuberosus, Neslea paniculata, Vicia villosa. 
Vgl. ferner Adonis aestivalis, Agrostemma githago, Centaurea cyanus, 
Pelphinium consolida, Papaver rhoeas. 

Unsere Betrachtungen fiihren uns dazu, von einer Klimarhytmik 
einer Vegetationsrhytmik (der einzelnen Pflanze) und einer Formations- 
rhytmik zu sprechen und zeigen uns, dafi die Vegetationsrhytmik Dicbt 
nur im Einklang rait der Klimarhytmik, sondern aueh im Einklang mit 
der Pormationsrhytmik sein muG. Es ist insbesondere unter Hinweis 
auf J. Einar Du Rietz' (1921, S.28) „Unterscheidung von Idiobiologie und 
Biosoziologie" wichtig, auf die oft ganz verschiedenen Forderungen im 
rhytmisehen Verhalten   hinzuweisen,   die   an   eine Art  gestellt werden, 



je nachdera sie einzeln oder in einer Pflanzengesellschaft lebt. Wir 
wiederholen den merkwiirdigen Satz: Viele einheimische Pflanzen- 
vereine gestatten keine mit teleuropaisehe Vegetations- 
rhytmik. 

Infolge dieser Feststellung begreifen wir es, daQ nur ein Teil unserer 
Florenelemente einen der mitteleuropaischen Klimarhytmik parallelen Ver- 
lauf ihrer Vegetationsrhytmik zeigt. Am wenigsten beeinflufit durch besondere 
Formationsverhaltnisse erscheint die Formation des Holzschlages und in der 
Tat findenwir hier viele Arten mit„mitteleuropaischerH Vegetationsrhytmik: 
Rubus, Rosa, Hieracium. Ich mochte auch darauf verweisen, daft gerade 
Bubus, Rosa und Hieracium a!s Gattungeu erscheinen, die sich bei 
uns in lebhafter Neubildung befinden — gerade im Gegensatz zu jenen 
Arten, deren Ehytmik als fremdartig bezeichnet wurde: Colchicumj 
Laucojum, Hedera. 

Fassen wir schlieftlieh unser Problem historisch-genetisch: wir 
wissen, daft in Mitteleuropa seit der Tertiarzeit mehrmals ein Klima- 
wechsel stattgefunden hat. Wie verhalt sich nun die Pftanzenwelt hiu- 
sichtlich ihrer Vegetationsrhytmik za diesen Veriiriderungen? Ich mochte 
fur jene Arten, die sich iiberhaupt behaupten konnten, zwTei Wege an- 
nehmen, die ich mit den Ausdriicken Angleiehung und Einfugung 
bezeichnen mochte. 

Unter „Angleichung" der Vegetationsrhytmik an die jetzt herr- 
schende Klimarhytmik verstehe ich die alimahliche Veranderung der 
Vegetationsrhytmik gleichsinnig mit der sich allmahlich verandernden 
Klimarhytmik. Durch zahlreiche Versuche der Pflanzenphysiologen wissen 
wir, daft bei vielen Arten die Ehytmik mehr oder weniger leicht ver- 
andert werden kann; so ist insbesondere fur die „meisten unserer 
Stauden" keine Ehytmik festgelegt. Klebs (1903, S. 135) sagt: „Bei 
alien bisher besprochenen Pflanzen gibt es keine in ihren spezifischen 
Eigenscbaften irgendwie begriindete Euheperiode. Eine solche ist da- 
gegen fur andere Pflanzen bekannt, so fur die in unserem Klima lebeu- 
den holzigen Gewachse, ferner fur eine Anzahl von knollen- und zwiebel- 
bildenden Arten. Die Beobachtungen an s'oichen haben zu der irrigen 
Verallgemeinerung gefuhrt, wonach die meisten unserer Stauden 
eine solehe Euheperiode durchzumacben hatten. In Wirklicbkeit ist es 
eine kleinere Anzahl mit wharf ausgesprochener innerer Euhe -gegen- 
iiber den anderen, die jederzeit lebensfahig sind." 

Dieser leichten Beweglichkeit und Verschiebbarkeit des rhytmischen 
Vegetationsverlaufes   verdanken   es   insbesondere   die   auf  den   Wieseo 
lebenden Stauden. daft sie sich an die Formationsrhytmik dieser Formation 
an pass en    konnen.   Es    sei   ganz   besonders   auf  die   M 
wiederholten   Bluhens   im   Verlaufe   einer   Klimaperiode   als   besonders 



giinstige Ausrflstung einer Art beim Eintritt in den Gesellsehaftsverband 
der Wiese hingewiesen. Die Labilitat der Vegetationsrhytmik ist auch 
von grofier Bedeutung bei der Verbreitung einer Art in horizontaler 
und vertikaler Richtung. Pritsch sagt im Vorwort zu seiner „Exkursions- 
flora fur Osterreich und die ehemals osterreichischen Nachbargebiete", 
3. Auflage, S. V: „Arten, welche iiber das ganze Gebiet verbreitet 
sind, konnen in Istrien im April, in der Ebene Niederbsterreichs im 
Mai, in den hoher gelegenen AJpentalern im Juni und auf den Alpen 
selbst im Juli bluhen." 

Andere Arten zeigen eine „festeu Vegetationsrhytmik und „feste" 
Ruheperioden. Diese Arten konnten sich bei veranderter Klimarhytmik 
nicht erhalten. Manche Arten aber konnten sich ohne Anderung ihrer 
Vegetationsrhytmik in die neue Klimarhytmik einfiigeu (Fruhjahrs- 
bliiher im Walde, Colchicum usw.), ja sie waren durch besondere Eigen- 
tUmlichkeiten vielleicht sogar im Vorteil. Da nun unsere einheimischen 
Pflanzenformationen, wie friiher gezeigt, einer ausgesprochen „mittel- 
europaischen" Klimarhytmik nicht giinstig sind, ist die Zahl dieser Arten 
in unserer heimischen Flora eine relativ groCe. 

Jedem Lehrer der Botanik, der im Frubjahr nach lebenden Pflanzen 
unterriehtet, wird die „tote Zeit", welche etwa in den April fallt und 
in der er schwer bliihende Pflanzen erhalt, in Erinnerung sein. Den 
Vorfriihlingspflanzen GuUintlnts. Lewojum, Scilla, Helleborus, Anemone 
hepatica und Pulsatilla, Crocus albiflorus und vermis, deren fruhzeitiges 
Erseheinen im Februar und Marz dem rhytmischen Fruhjahrsast sud- 
licher KJimate entspricht, folgen erst nach einigen Wochen die Arten 
mit „mitteleuropaischer Bliitezeit" (Mai). 

Andeutungsvveise moge hier auf die interessante Einfugung uralter 
Typen in unsere Klimarhytmik hingewiesen werden. So zeigt die Gattung 
Gentiana wenig Arten mit wirklich harmonischer Anpassung an die 
mitteleuropaische Klimarhytmik, sondern einen Zerfall in zwei Aste mit 
Friihjahrsbluhern {Gentiana verna) und Herbstbluhern ((?. asclepiadea 
und germanica). Dafi auch die Arten wieder zu einer Spaltung in fruh- 
uod spatblfihende Artenpaare neigen, hat Wettstein in seinen Studien 
iiber den Saisondimorphismus gezeigt. Die mitteleuropaische Klimarhytmik 
muC der Gattung Gentiana wesensfremd sein. 

Was die Anpassung der Arten an eine bestimmte Klimarhytmik 
betrifft, ware noch zu bemerken, dafi hier auch der Faktor „Zeit" eine 
auffallige und interessante Rolle spielt. So ist z. B. in unserem mittel- 
europaischen Klima seit der letzten groCen klimatischen Veranderung 
(Eiszeit) relativ kurze Zeit verstrichen. An die derzeit herrschende, aber 
verbaltnismaCig  junge   Klimarhytmik   haben   nun   manche Arten   ihre 



Vegetationsrhytmik angepaGt — aber diese Anpassung ist noch Dicht 
gefestigt, sie IaCt sich verhaltnismaGig leicht storen. Holen wir etwas 
weiter aus. 

Die Arbeiten der PflanzeDphysiologen iiber Vegetationsrhytmik er- 
ortern fast auschliefilich die Frage, ob diese auf inneren Ursachen oder 
ob sie auf aufieren Einfliissen beruhen, und werten ihre Versuche fast 
nie in ptlanzengeographischer Hinsicht aus, so naheliegend dies sein 
mag. Einer Arbeit von Howard (1906) entnehme ich folgende, fur uns 
hochst interessante Angaben tiber das Verhalten mediterraner und raittel- 
europaischer Arten. S. 84: „Zweige von einer Anzahl Arten aus dem 
Mittelmeergebiet wurden am 18. November 1905 in ein warmes 
Gewachshaus gebraeht. Sie standen im frischen Wasser, bis alle zu- 
grunde gingen (einige lebten bis Marz), aber keine der Arten zeigte 
Wachstum." Es waren Zweige von folgenden Pflanzen: Buxus 

balearica Lam., Ceratonia siliqua L., Citrus vulgaris L., Ficus 
carica L., Laurus nobilis L., Myrtus communis L., Neriitm oleander L., 
Olea europaea L., Fhillyrea latifolia L., Pistacia vera L., Primus 
pseudo-suber Santi, Viburnum Units L. S. 85 aber wird festgestellt, daC 
die grofie Mehrzahl der im gemafiigten Klima einheimischen 
Arten keine fest bestimmte Winterruheperiode besitzt, aus 
der sie nicht erweckt werden konnte. Von 283 verschiedenen 
Spezies trieben mehr als die Halfte leicht ohne Behandlung mit be- 
sonderen Treibverfahren binnen zwei Wochen aus. Die anderen 140—150 
Formen erwachen indessen mehr oder weniger schwer. Am schwersten 
IaCt sich das Austreiben veranlassen bei Carya aquatica (Nordam.), 
Carya porcina (Nordam.), Fagus silvatica (Europa), Fraxinus americana 
(Nordam.). Fraxinus excelsior (Europa, W.-Asien), Fraxinus 'ornus 
(Siideuropa), Juglans regia (Europa und Asien), Liriodendron tulipi- 
fera (Nordam.), Quercus alba (Nordam.), Quercus coccinea (Nordam.), 
Quercus olivaeformis (Nordam.). Von diesen Pflanzen mit strenger 
Ruheperiode sind sieben amerikanischen, vier europaischcn und asiatischea 
Ursprunges. 

Soweit berichtet Howard, ohne den pflanzengeographisch-geneti- 
schen SchluC zu Ziehen: Arten, welche ihre Heimat in Gebieten 
haben. die seit der Tertiiirzeit keine wesentlichen Ande- 
rungen ihrer Klimarhytmik erfahren haben, zeigen eine 
dieser Rhytmik angepaCte „feste" Vegetationsrhytmik. Das 
gilt von den Arten des Mittelmeergebietes und Nordamerikas. Fag**, 
Fraxinus und Juglans sind alte europaische Tertiararten, von deuen 
„Angleichung" im oben ausgefiihrten Sinne angenommen werden dan. 
Fraxinus ornus ist eine ausgesprochen sudeuropaische Art mit ge- 
festigter sudeuropaiseher Klimarhytmik. 

! 



Die Labilitat der Vegetationsrhytmik der heute im gemaGigten 
Klima eiDheimischen Arten wird durch die Klimagesehichte dieser 
Gegenden, im Gegensatze zu der der Mittelmeerlander. nunmehr ver- 
standlich. 

Einer Liste Howards (1906, S. 10ff., Tabelle I) entnehme ich 
61 nordamerikanische Holzgewachse, welche, im Gewachshaus unter- 
gebracht, eine feste Ruheperiode und keinerlei Wachstum zeigten. Diese 
Festigkeit der Ruheperiode so vieler nordamerikanischer Holzgewachse 
gegeniiber der Labilitat der Ruheperiode der meisten europaischen 
Holzgewachse1), ist ganz auffallig und durfte auf die geringere Beeiu- 
ilussung Nordamerikas durch die Eiszeit zuruckzufiihren sein und im 
Zusammenhange mit der Erhaltung so mancher tertiarer Typen in Nord- 
amerika, die in Europa infolge der Eiszeit ausgestorben sind, stehen 
(Engler, 1879, S. 4). 

In den hier erorterten Gedankenkreis gehort schlieGlich noch eine 
Beobachtung, die von hohem theoretischen Interesse ist2). Wenn ich 
richtig sehe, variieren einerseits einheimische Arten mit besonderer 
(nicht „mitteleuropaischer") Rhytmik wenig, anderseits zeigen „Einarter" 
unserer Flora haufig eine von der normalen mitteleuropaisehen Rhytmik 
(Ausniitzung der vollen Klimarhytmik) abweichende Vegetationsrhytmik 
(Colchicum, Galanthiis). Dagegen neigen Arten mit mitteJeuropaischer 
Rhytmik zu Formen-Neubildungen, sie mutieren und variieren haufig; 
sie erzeugen ganze Formenschwarme:  Rtibus, Rosa, Hieracium.   Voile 

rhytmik wiirde also fflr Neubildung von Arten gOnstig sein. 
Ich komme damit zu einem Ergebnis, welches mit der herrscbenden 
Ansicht nicht iibereinstimmt, daG Neubildungen auftreten, sobald eine 
Art in ein fremdes Klima tritt, daG fremde, zunachst ungiinstige Ura- 
gebung die Arten zur Ausbildung einer geographischen Rasse, zur 
Mutation iiberhaupt. auregt (Wettstein, 1898). Wettstein (1892) 
sagt:   „Ein   Gebiet,   in   dem   nicht   bloG   die   klimatischen   und 

fahre n, sondern auch die Gleichgewichtsverhaltnisse zwischen den be- 
wohnenden Tier- und Pflanzenarten nicht gestort werden, ist far die 
Hildung neuer Arten nicht guustig3). Es werden wohl neue 
Formen durch Kreuzung und Vererbung entstehen,  aber es entfallt die 

Fagu,  ^(^•af^^(l, Fra.vinufi excdsior, <>uf>xu* und  1 ilia-Arten. 

-) Die Anregang zu diesen Ausfuhrungen verdanke ich Herrn Prof. Dr. K. Lins- 



168 

Notwendigkeit der Fixierung, sie werden durch Riickkreuzung wieder 
verloren gehen." Letzterer Satz, der gewiC seine Berechtigung hat, 
moge hier nicbt weiter beachtet werden. Mir kommt es darauf an, 
aufmerksara zu raachen, daG sich die Wiege fur neue Forra- 
bildungen dort befindet, wo sich die Art wohl ffth.lt, wo sie 
in vollem Einklang mit den herrschenden Lebensbedingungen steht. Da6 
dem so ist, gibt sich ja auch daraus zu erkennen, daC die allermeisten 
Arten an ihrer Arealgrenze eben halt raachen und dieselbe nicht mit 
Neubildungen zu iiberschreiten suchen. Ebenso entstehen die gartnerischen 
Mutationen nicht unter ungiinstigen Verhaltnissen und extreraen Be- 
dingungen, sondern bei guter Pflege unter optimalen Verhaltnissen 
(Dungung, Lichtzutritt, Raura). Entstehung der Eohlarten, Obstsorten usw. 
Wir glauben also, eine regcllose Entstehung von Mutationen 
und Formenschwarmen unter den optimalen Bedingungen 
der Heimat annehmen zu miissen; einzelne der neu ent- 
standenen Formen sind dann geeignet, die ursprunglich e 
Arealgrenze zu iiberschreiten. So geben auch die optimalen Be- 
dingungen in den Tropen Gelegenheit zur Ausbildung zahlreicher 
differenzierter Formen und der tropische Regenwald ist durch seinen 
Artenreichtum gegeniiber den Waldern der gemafiigten Zonen charakteri- 
siert, obwohl wir in den Tropen, der relativen GleichmaBigkeit der 
klimatischeu Faktoren (Temperaturkurve) zufolge auch eine systematiseb 
gleiehformige, also artenarme Flora erwarten sollten. 

Ich moehte meine voriaufige Mitteilung mit dem Wunsche schliefien, 
die Aufmerksamkeit der Pflanzengeographen und Pflanzenphysiologen 
auf ein Problem gelenkt zu haben, welches geeignet erseheint, ein tiefes 
Eindringen in das historische Werden unserer Vegetation zu gestatten. 
War bisher die morphologisch-anatomische Anpassung der Arten an 
die in einem Gebiete (Pflanzenformation) herrschende Lebenslage Gegen- 
stand okologischer Untersuchung, so erseheint mir das Studium der 
Lebensprozesse der Arten in ihrer „Anpassung" oder „Einfiigung" 
in die Lebenslage nicht minder wertvoll. Eine „Okoiogie auf historisch- 
genetiseher Grundlage" wiirde das Ergebnis dieser Studien sein. 

Zusammenfassung. 

1. Alle Pflanzen unserer Flora, welche die ohnedies kurze mittel- 
europaische Vegetationszeit (Klimarhytmik) nicht voll ausniitzen, lassen 
fremde Herkunft verrauten. Es ist zu untersuchen, welcher Klimarhytmik 
die Vegetationsrhytmik der einzelnen Arten entspricht. Steppenpflanzen 
arktische Pflanzen. 
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- Verlauf der Temperatur. Celsiusgrade. 
   Niederschlagsmenge. 

;  Vegetationszeit bei der Temperatur fiber 5° C. 
Fig. l (oben links): Mitteleuropaische Klimarhytmik (Graz). 
Pig. 2 (oben rechts): Mediterrane Klimarhytmik (Rom). 
Fig. 3 (Mitte links): Formationsrhytmik  des Laubwaldes. 
Fig. 4 (Mitte recbts): Formationsrbytmik der Wiese. 
Fig. 5 (unten links): Formationsrhytmik des Moores. 
Fig. 6 (unten rechts): Formationsrhytmik des Ackers. 
In Figur 3-6 wurde wegen des anniihernd par allelen Verlaufes 

und Niederschlagskurve  im   mitteleuropaischen  Klimagebiet  & 
nur die Teraperaturkurve gezeichnet. 

Die Figuren 3-6 zeigen, wie die Formationsrhytmik 
schwachung von Warme, Licht und Niederschlag im Sommer), der 
des Moores (gefrorener Boden im Fruhjahr) und des Ackers (Ernte in 
die voile Ausniitzung der mitteleuropaischen Klimarhytmik zulassen. 
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2. Besonders haufig zeigen „Einarter" eine von der mitteleuropaischen 
abweichende Vegetationsrhytmik. 

3. Zwischen Friihblutigkeit, Xeromorphie und Heimat findet sich 
bei Eriophorum-Arten einerseits und bei den Laubwaldpflanzen mit 
Lederblattern anderseits ein interessanter Zusammenhang. Das Leder- 
blatt wurde unter anderen klimatischen Verhaltnisseu erworben. 

4. Die wichtigsten einheimischen Pflanzenformationen (Laubwald, 
Moor, Wiese und Acker) gestatten ihren Formationselementen keine 
der mitteleuropaischen Klimarhytmik parallel laufende Vegetationsrhytmik. 
Einfugung von Arten mit fremder Klimarhytmik in die Formations- 
rhytmik (Fruhlingsbliiher im Laubwalde, Colchicum autumnale). 

5. Beim Friihtreibverfahren wird in den meisten Fallen die Klima- 
rhytmik der Heimat wieder hergestellt: Syringa, Convallaria. Pflanzen, 
welche ihre Heimat nicht verlassen haben, sind schwer zu treiben: 
Fagus. 

6. Die Wiege fur Form-Neubildungen liegt dort, wo" Vegetations- 
rhytmik und Klimarhytmik parallel verlaufen: Rubus, Rosa, II 
Arten mit fremder Klimarhytmik variieren und mutieren wenig: Colchi- 
cum autumnale, Leucojum, Galanthus. Bedeutung dieser Tatsache fiir 
die Bildung geographischer Rassen und Abarten. 
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Beschreibung neuer Pflanzenarten iind Bastarde aus C 
Sibirien nebst  erganzenden Bemerknngen zu wenig 

kannten Arten. 
Von Ing. Karl Mandl, 

Wahrend der Jahre 1919 und 1920 habe ich gelegentheh meines 
unfreiwilligen Aufenthaltes als Kriegsgefangener in Ost-Sibinen mich 
bemiiht, die Flora des Landes, soweit als es moghch war, kennen zu 
lernen. In diesera Bestreben wurde ich noch durch den Umstand ge- 
fordert, dafl mir die Moglichkeit geboten war, als Botamker fur die in 
Nikolsk-Ussurijsk (in der Kiistenprovinz EuCiands am japan.schen Meere) 
befindliche Zweigstelle der Russischen Geographischen Gesellschaft at g 
zu sein, wo mir eine fur die dortigen Verhaltnisse relativ grofle Bibhothek 

zur Verfugung stand. .     ,. „ A. __ 
Eine Anzabl der gesammelten Pflanzen waren trotz al e,^ dort zn 

Gebote stehenden Literaturbehelfe nicht einwandfre! z„ benennenwe - 
halb ich die betreffenden Arten nach Europa brachte am die Later 
suchnngen  hier  an Hand einer reicheren Literatur fortzasetzen   _Dabe, 
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