
Uber vergleichende Beobachtungen 
der Pflanzengruppierung in den Assoziationen 

des Griinlandes
Von H. P fe if fe r , Bremen

Wenn die weite Ebene der Marsch auch dem nach landschaftlicher 
Schonheit verlangenden Auge zumeist wenige Reize bietet, so liegt 
docli in iliren Grasfluren fiir aile, die das zu wiirdigen verstehen, ein 
packender Zauber. Freilich bleibt dem schlichten Teppich des Griin- 
landes der bunte Wechsel des Schmuckes der Bliitenfarben anderer 
Ortliclikeiten ziemlich versagt, und der nach seltenen und schonen 
Arten suchende Pflanzenfreund kommt hierbei niclit oder nur wenig 
auf seine Reehnung. In groflartiger E inton igke i t  ziehen sieli die 
griinen Gefilde bis zu den dunklen Geestliolien hin, und man begegnet 
in ihnen fast iminer nur Pflanzen von ziemlich weiter Verbreitung. 
Dennoch ersebeint dem dafur gescliulten Auge auch das Griinland 
in schier endlos wecbselnder Weise mannigfalt ig.  Wenn wir ge- 
nauer hinschauen, dann ist dieser „Teppich“  nicht etwa aus einzelnen 
Lappen ohne sinnvolle Regel zusammengestiickt, sondern er gleicht 
elier einer nach bestimmtem Muster „gewirkten“  Ware. Floristen, 
oft liisher leider nur geistlose Sammler, liaben diese Seite der Natur- 
betrachtung leider vielfach nur erst wenig gepflegt. Das uns hier 
entgegentretende Prob lem  der Vergese l lschaf tung  der Pflanzen 
bat im Grunde melirere Seiten, die je nach den Forscliern und ilirer 
Zeit in wechselnder Weise hervorgehoben worden sind. Wie es aber 
iiberliaupt keine feindliclien Scliranken zwischen den einzelnen Ge- 
dankenrichtungen bei der Naturerforscbung geben sollte, so sind 
auch alle hier verfolgten Einzelziele niclit einander aussclilieflende 
Gegensatze, sondern ilire Verschwisterung stellt nur das lioliere Ziel 
fur uns dar. Wie A. v. H u m b o ld t  legten auch A. Grisebach und 
O. Drude  das Hauptgewiclit auf die Phys iognom ie ,  so wie
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E. W arm ing vor allem das oko łog ische  Problem der Lebens- 
gemeinschaften sah, A. F. W. Sch imper ihre k l im at isch -phys io -  
logiscl ien Beziehungen untersuchte und die Pflanzensoziologen seit 
R. Gradmann, G. E. du Rietz und J. B raun-B lanquet  bis auf 
R. Tiixen und alle neueren Forseher die Gesellschaften auf ihre 
f lor is t ische  Zusammensetzung griindeten. Daneben aber beruht 
die Vergeselłschaftung der Pflanzen auch noeb auf bestimmten topo-  
graphischen Beziehungen, wie eigentlieh seit G. Schroter und 
O. Drude nie ganz vergessen, von H. Gams, R. Bol leter ,  A. K. 
Cajander  u. a. mehr ais sonst beriieksichtigt, besonders aber von 
H. K y l in ,  Lars -Gunnar  R om el l ,  P. J a c ca rd 1) u. a. in „demo- 
graphischer“  Art durch mathematische Analysen mittels Auffindung 
von statistischen Gesetzen beschrieben wurde. Trotzdem kann man 
auch lieute noch nicht von dem „Homogenitatsproblem“  der Pflanzen- 
gesellscliaften behaupten, „dafi es gelungen ware, es vollig aufzu- 
klaren“ 2). Es soli liier daher auch nicht nochmals  versucht werden, 
durch Anwendung alter oder Aufstellung neuer Formeln tlieoretisci i 
in den Fragenkreis einzudringen. Auch soli keineswegs fur den heute 
wohl zumeist iiberwundenen Standpunkt mancher nordischer Pflanzen
soziologen eingetreten und an Stelle der Gesellschaftstreue die gerade 
in Nordeuropa deutlicher ais auch noch in Nordwestdeutschland in 
Erschcinung tretende Homogenitat der Pflanzensiedlungen zu einem 
.Kritcrium der Gesellschaften erhoben werden. In den folgenden Aus- 
fuhrungen hoffe ich indessen zeigen zu konnen, daB vergle ichend- 
soz io log ische  Betracl i tungen  der Gruppierung  der Pflanzen 
in ihrer Assoz iat ion  noch  manchcr le i  Fragen zu beant-  
w orten  haben werden und gewisse Aufgaben der reinen und an- 
gewandten Pflanzensoziologie zu losen versprechen, die die gewohn- 
liche Aufnahmepraxis nicht oder nicht in demselben Maile zu erfiillen 
vermag. Sicher bedarf es nur des Hinweises, dafi die anzustellenden

P. J a cca rd : Gesetze der Pflanzenverteilung in der alpinen Region. 
Auf Grund statistisch-floristischer Untersuchungen (Flora XC, 349—377 [1902]); 
La chorologie selective et sa signification pour la sociologie vegetale (Mern. Soc. 
Yaudoise sc. nat. II, 81— 107 [Lausannc 1922]); Pflanzensoziologie und Pflanzen- 
demographie (Buli. Soc. Vaudoise sc. nat. LV1, 441—463 [1928]); Die statistisch- 
florislische Methode ais Grundlage der Pflanzensoziologie (Handb. d. biol. 
Arbeitsinethod., Abt. X I, Bd. V, 165—202 [1928]).

®) Vgl. J. B ra u n -B la n n u et: Pflanzensoziologie, S. 34 (Berlin, J.Springer 
1928).
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Beobachtungen die sonst iihliche Arbeitsweise derPfłanzenaufnalimen3) 
nicht ersetzen, sondern hochstens erganzen sollen. Ganz besonders 
gilt die Forderung nach Ergiinzung und Vertie fung der bis- 
herigen analytischen Aufnahineverfahren vielleicht fur die in ilirer 
Pbysiognomie anscheinend so gleichbleibenden Assoziationen des 
Griinlandes.

Der Griinlandsoziologe sieht sich z w ar bereits vielen, teilweise 
verwickelten Aufgaben gegeniiber, sollte sich aber zu seinem eigenen 
Vorteil der erganzend geforderten vcrgleichenden Beobachtung des 
Wecliscls in der Zusammensetzung der Vegetationsdecke und in der 
Gruppierung der Gesellschaftsglicder nicht entziehen. Gesell- 
s cba ften  des Griinlandes untersuchen ,  heifit also nicht allein 
ilire floristische Zusammensetzung erkennen und die vorkommenden 
Assoziationen bestiminen. Sondern es gilt weiter, den Lebensliausbalt 
der Gesellscliaftsglieder ebenso wie ihren gegenseitigen Zusammen- 
liang und den Zusammenbang mit den Erlialtungsbedingungen ilirer 
Umwelt zu erforschen, will man auOer einem Einblick in die Ver- 
gangcnheit der Grunlandvegetation auch das kunftigc Werden und 
die dieses bestimmenden Krafte verstehen und so die Mogliclikeit 
bekominen, brauchbare Ratsclilage fur eine pfleg l iche  Beliand- 
Iung und nutzbr ingende  Auswertung  des Griinlandes zu 
geben. Bei solchen und ahnlichen Untersuchungszielen versprechen 
nun vergleicbende Beobachtungen der Gruppierung der Gesellschafts- 
glieder und ilirer Wachstumsweise im Verein miteinander neben der 
Ermittlung der bisherigen allein oder iiberwiegend beacliteten analy
tischen Merkmale der aus der Vegetation des Griinlandes heraus- 
geschalten Assoziationen gute Dienste zu leisten. Solche vergleichende 
Beobachtungen vermogen ferner nicht allein den Bl ick  fur die er- 
habene Scl ionheit  des Griinlandes4) zu offnen, sondern auch 
dem oft noch abseits stehenden Flor isten einen Gegenstand an- 
zielienden Forschens zu bieten, der ilin fiir die in ihrem Gesamtbilde

3) R . T u xen : Zur Arbeitsmethode der Pflanzensoziologie (Mitt. flor.- 
soziolog. Arb.-Gem. Niedersachsen I, 11— 19 [1928]); B ra u n -B la n q u e t, a.a.O, 
S. 26f.; H. B eger: Praktische Richtlinien der strukturellen Assoziationsforschung 
im Sinne der von der Zurich-Montpellier-Schule geubten Metliode (llandb. d. 
biol. Arbeitsmethod., Abt. X I, B d .V , 481—526, bes. S. 504f. [1930]).

4) Vgl. die schone Schilderung durch Fr. O verb eck  auf der Botaniker- 
versammlung in IIannover arn 13. September 1938, im Auszug abgedruckt in 
Ber. Dtsch. bot. Ges. LVI, Generalversamml.-H., S. 7—9 (1938).
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eintonige Vegetation und die groBe Armut an seltenen oder irgend- 
wie sonst seine Teilnahme weckenden Pflanzen entschadigt. Dem 
P f lanzensoz io logen  aber miissen vergleichende Beobachtungen 
der Gruppierung der Gesellscliaftsglieder den erstrebten E inb l ick  
in das gese l lschaft l iche  Leben der von ihin aucli innerhalb 
des Griinlandes in groBer Zabl unterschiedenen Assoziationen —  von 
ziemlich xeropliytischer Lebensweise bis nabezu jcner von Wasser- 
bewohnern — verschaffen belfen und so vielleicht in der Anwendung 
zur Beratung bei Vergro8erung oder Verbesserung der Futterertrags- 
flache ein neues Hilfsmittel werden.

Wie in anderen Assoziationen ist die Pflanzendecke aucli in denen 
des Griinlandes immer mosaikartig aus Flecken von Anbaufungen 
oder Herden einzelner Arten zusammengesetzt. Dieses zerstreute 
oder herdenmaBige Vorkommen der einzelnen Arten auf einem be- 
stimmten Platze wiid durch die Begriffe der Lokal is ierung —  von 
der einzelnen Pflanze aus — und der Zusammensetzung  — namlich 
der Assoziation, der Siedlung oder der Yegetation schleclithin — 
erfaBt. Vom pflanzensoziologischen Standpunkte werden wir also 
von der ortlich wechselnden Zusammensetzung der Gesellschaft oder 
von der Gruppierung ihrer Glieder resp. von dereń Homo- oder 
Heterogenitat sprechen. Nur zum Teile braucht diese von Fali zu 
Fali wechselnde Gruppierung der Pflanzen von den Hausbaltsbedin- 
gungen des Standortes  bedingt zu sein; daneben muB die raumliehe 
Unausgeglichenheit der Vegetationsdecke ferner ilire Unausge- 
g l icbenlie it  be i  der Erneuerung und damit aucli gewisse 
w achstum sb io log ische  Eigentum lichke i ten  bcstimmter berr- 
scbender Arten, ihres Vermógens zu vegetativer Ausbreitung o. a. m. 
bezeiehnen.

Manche E rfah ru n gen  uber das Zustandekommen der hesonderen Gruppie- 
rungsweise der Pflanzen in den Gesellschaften sind eigentlich w eit a lt er ais 
die Pflanzensoziologie ais Forschungsgegenstand. Beispielsweise den EinfluB 
der Haushaltsbedingungen und ihres Weehsels auf engem Raum hat uns in solcher 
Weise bereits U n ger5 6) geschildert, und weitere altere Autoren bis auf K . L. 
W illd en ow  und O. H eer zuruck habe ich schon in der weiter unten erwahnten 
Ilesprechung der pflanzensoziologischen Stellung von Reinhestanden genannt. 
Richtig in FluB gekommen ist das Problem der Anhomogenitat der Gesellschaften

5) Franz U nger: Uber den EinfluB des Bodens auf die Vertheilung der
Gewachse, nachgewiesen in der Vegetation des nordostlichen Tirols (Wien, Rohr- 
inann & Schweigerd, 1836).
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aber erst durch N ord h agen 6); von seinen und den von ihm damit angeregten 
Bemiihungen nm eine tlieoretisch-mathematische Behandlung des Gegenstandes 
war bereits cinleitend die Rede (s. oben). Dariiber hinaus aber bat der Fragen- 
kreis bisher eigentlich nur recht ungleiche Aufmerksamkeit gefunden.

W as werden denn nun die verg le ichenden  Betrach -  
tungen der Artengruppierung  in den Assoz iat ionen  zu 
untersuchen haben?  —  Es geniigt keineswegs, nur einen un- 
gefahren Grad der UngleichmaGigkeit der Artenverteilung festzu- 
stellen, wobei man etwa die „ungleiclimabige Verteilung“  ais das 
gleichzeitige Vorkommen zerstreuter Einzelpflanzen neben kleinen 
und grdOercn Herden einer Art oder verschiedener Arten definiert. 
Im einzelnen gilt es aucb noch, die FlachengroGe solclier Herden, 
bei Kreisen beispielsweise dereń kleinste und groGte und die mittleren 
Durclimesser festzustellen, femer den Reinliei tsgrad der Herden,  
d. i. das MaG der Bei- oder Untermischung anderer Arten in ihnen, 
zu bestimnien. Wiclitig ist auch die Ermittlung von D ich  te und 
Geschlossenlie it  der Herden, wobei es fur den Anfang geniigen 
mag, nur erst zwischen lockeren Gruppen und dichten Herden zu 
unterscheiden, bevor das Beobachtungs- und Darstellungsvermogen 
soweit herangebildet wurde, um noch weitere Abstufungen und 
Zwischenzustande zu erkennen. Ein weiteres Ziel der Beobachtungen 
ist die Unterscheidung der bevorzugten F or men bestimmter Herden, 
anfangs also nur erst die Berucksichtigung des Vorkommens vorzugs- 
weiser Streckungen oder gleichmaGigere Abrundungen bis zur Aus- 
bildung etwa kreisformiger Umrisse der Herden. Wesentlich ist fur 
die soziologische Kennzeiclinung vorkommender Herden auch die 
Beschreibung der Scharfe  ihrer Begrenzung gegen die um- 
gebenden Gesellschaftsglieder. Neben deutlich umrissenen Siedlungs- 
flecken sind am Rande lockerere aufzusuchen, die allmahlick in den 
umgebenden Rasen ubergelien. Hier ist auch darauf zu achten, daG 
im Griinlande manchmal zwischen zwei sonst stark zur Decken- 
bildung neigenden Arten dann keine scharfe Grenze entwickelt 
scheint, wenn sie nicht mehr genau derselben Schicht angehoren. 
Im allgemeinen wird aber der Boden immer nur der einen oder der 
anderen Art gehoren —  ganz wie in einem Krieg zwischen zwei

6) R . N ord h agen : Om nomenklatur og begrepsdannelse i plantesociologien. 
Forsok til en diskussion paa Iogisk grundlag (Nyt Magaz. f. Naturvidensk. LVII, 
17— 128 [1919]); Om homogenitet konstans og minimiareal. Bidrag til den 
plantesociologiske diskussion (ebendort LXI, 1— 51 [1922]). —- Vgl. auch das 
Ref. von H .G a m s: B ot.C entralbl.il, 117— 119 (1923).
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Volkern. Wahrend aber das Vorkommen einzelner Flecken innerhalb 
einer Siedlung im Griinland oft eine Folgę des Ausbreitungsvermogens 
der Gesellschaftsglieder, sei es auf geschleehtlichem oder haufiger auf 
ungeschlechtlichem Wege, ist, konnen die Grenzen der Herden ebenso 
haufig das Ergebnis von Ort zu Ort schroff oder allmahlich sich ver- 
andernder Standortsverhaltnisse und des Ringens der Pflanze un  
verbesserte okologische Bedingungen darstellen7). Daraus folgt, dali 
gerade die Begrenzungsweise ais MaB der sozialen Gestaltung der 
Gesellschaften nicht in derselben Weise gewertet werden darf wie 
alle die zuvor genannten Merkmale der Artengruppierung (s. unten). 
Nur in beschranktem Grade durch vergleichende Beobachtung losbar 
ist endlich die Frage der Entstehung der Herden; zuweilen gehen 
solche namlich aus einer reichlichen Bildung und Yerbreitung von 
Samen hervor (Arten von Alectorol&phus), baufiger aber wohl ent- 
stehen sie durch vegetative Vermehrung dadurch „beherrschend“  
werdender Arten (Stachys pahister, Cirsium awanse) oder stellen 
„Uberbleibsel“  aus vorher grbBeren Herden dar (,,Restherden“ ). Ais 
eine von Grund auf andere Verteilungsweise ist schlieBlich der Herden- 
bildung die zerstreute  (difiuse) Gruppierung gegeniiberzustellen, 
die sowohl auf die einzelnen Glieder der Gesellschaft, ais aueh auf 
ibre besprochenen Herden bezogen werden kann, welche ebenfalls in 
annahernd gleichen Abstiinden uber die ganze Gesellschaft verteilt 
sein konnen.

Wenn wir nunmehr nocbmals die groBe Zahl der die „Physio- 
gnomie“  des Griinlandes ausmachenden Enterschiede des Zusammen- 
schlusses der Gesellschaftsglieder iiberblicken, so versteben wir, wie 
die zu vergleichenden Assoziationen ein auBerst wechselndes 
Bi ld  bieten konnen, in dem man sieli erst nach Sammlung einer 
groBen Menge von Beobachtungen vor allem auch unter Wechsel 
der Untersuchungsgegend auskennen kann. Dabei bleibt zu hofien, 
daB zur Fortsetzung solcher Beobachtungen angeregte Naturfreunde 
die Zahl der physiognomischen Kennzeichen vielleicht noch ver- 
mehren, ihre soziologische und okologische Bedeutung noch bestimmter 
herausarbeiten und auch weniger auffallende Abstufungen in den 
Unterschieden immer besser verstandlich machen werden. Fiirs erste

7) V iljo  K u ja la : Untersuchungen uber dic Waldvegetation in Siid- und 
Mittelfinnland. II. Uber die Begrenzung der Siedlungen (Comm. Inst. Quast. 
forest. Finnl. X , bes. S. 15 [1925]).
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mag es aber genugen, erst einmal die erwahnten Merkmale mehr ais 
bisher zu beaehten und ihre vergleichende Erfassung zu versuchen. 
Nicht gerade einfacli ist aber heute noch eben diese mengenmaBige 
A bsch atzu n g  der Verg le ichsm erkmale ,  sofern wir nur einiger- 
maf.ien die Fiille der Unterschiede, die weiter oben zu besprechen 
war, berucksichtigen wollen. Es ist erst kurzlicb von mir behandelt 
worden8), welche Bedeutung der „Geselligkeit“  fiir die soziale Er- 
scheinung der Assoziationen und ihrcr Glieder zukommt. In der Tał 
hat auch die iibliche Aufnahmepraxis9 10 *) der Gesamtschatzung von 
Individuenzahl (Abundanz) und Deckungsgrad (Dominanz) im all- 
gemeinen eine Schatzung des Gesell igkei tsgrades (der Sozia- 
bilitat) hinzugefiigt. Gebrauchlich ist hierbei bekanntlieh die fiinf- 
teilige Schatzungsleiter nacli B raun-B lanquet  und P av i l la rd lu). 
Manchmal wird statt dessen auch nur zwischen normaler Dispers ion 
(ziemlieh gleichmaBiger Verteilung), Unterdispersion (sehr gleich- 
maCiger Verteilung) und Uberdispersion (ungleichmaBiger Yer- 
teilung, gehauftem oder gruppenweisem Auftreten) unterschieden.

Bej U b e rd isp e rs io n  stehen die Gesellschaftsglieder gehauft, wie mancli- 
mal Juncus Leersii, glaucus u. a. auf Streuwiesen und Miederungsweiden. U n ter
d isp ers ion  zeigen Einheiten, die regelmaCiger angeordnet sind, ais der Wahr- 
scheinlichkeit nach zu erwarten ist, wie manchmal Holcus lanatus auf etwas 
besseren anmoorigen Wiesen. Je ausgesprochener Unterdispersion der Arten 
und Einzelpflanzcn herrscht, um so mehr hom o gen nennen wir mit K y l in 11) 
die untersuehte Flachę. Umgekehrt erscheint die Vegetation um so weniger 
homogen (um so mehr heterogen), je mehr die Uberdispersion hervortritt.

Weder durch Anwendung der fiinfteiligen Stufenleiter nacb 
B raun-B lanquet  und Pavi l lard ,  noch durcb eine (nur an- 
genaherte) Angabe der Dispersion ist es aber moglich, auch nur die 
meisten der weiter oben geforderten Merkmalsbestimmungen zu er- 
fassen. In vieler Hinsicht bereits zur Yollkommenheit entwickelt 
ist in dieser Hinsicht erst die Aufnahniearbeit hauptsachlich russischer 
Pflanzensoziologen. Da die Frequenzmethode Raunkiaers12) und

8) H. P fe if fe r : 1’ ber die pflanzensoziologische Stellung von ..Rein- 
bestiinden“ (Ber. Freien Ver. Pflanzengeogr. n. Syst. XVI [Rep. Beih. CXIJ, 
26—31 [1939J).

9) Siehe die Hinweise in Anm. 3.
10) J .B ra u n -B la n ą u e t  et J .P a v il la r d : Vocabulaire de sociologie vege- 

tale, 2. edit. (Montpellier 1925); B ra u n -B la n q u e t, a. a. O., S. 32f.
u ) H. K y lin : t Tber Begriffsbildung und Statistik in der Pflanzensoziologie 

(Bot. Notiser 1926, S. 81— 180).
12) C. R a u n k ia er : Formationsstatistiskc Undersagelser paa Skagcus Odde
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die sog. Konstantenbestimmung durch Du R ie tz13) auf den arten- 
reichen russischen Wiesen nicht brauchbar sind, insofern die durch 
jene Verfahren erhaltenen GroBen gleichermaBen von Menge, GroBe 
und Verteilung der Pflanzen in der Siedlung abhangen und so weder 
ihre Menge, noch ihre Verteilung richtig zum Ausdruck bringen, hat 
R am en sk i j14) seine Tr anssekt methode entwickelt, bei der die Auf- 
nahmeflache mit 5— 50 cm breiten Streifen durchzogen wird, die 
quadratmaBig untersucht werden. Weil er eine Aufteilung der 
Yegetation.sdecke in eine „Hierarchie“  von ihm ais unnatiirlich be- 
strittener Einheiten143) ablehnt, versucht R a m e n s k i j15) femer die 
Durcharbeitung der ununterbrochenen Vegetationsflachen naeh ge- 
wissen, von naturlichen Faktoren oder kunstlichen Storungsbedin- 
gungen abhangigen Koordinaten in seiner Methode der sog. Re ihen- 
k oord in a t ion ,  die im Endziel ein unmittelbares Ablesen der Gesetz- 
maBigkeiten der Gruppierung aus dem erhaltenen Beobachtungs- 
material ermoglichen soli. So vollkommen diese beiden Methoden 
ab er auch sein mogen, und so sehr die Arbeitsweise von R a m en sk i j16)

(Bot. Tidsskr. X X X III , 197—228 [1913]); Recherches statistiques sur les for- 
mations vegetales (Danske Vidensk. Selsk. Biol. Medd. I, Nr. 3, 1—80 [1918]).

13) G .E in a r  du R ie tz : Zur niethodischen Grundlage der modernen 
Pflanzensoziologie (Dissert. Upsala [1921]); Vegetationsforschung auf soziations- 
analytiseher Grundlage (Handb. d. biol. Arbeitsraethod., Abt. X I, Bd. V, 293 
bis 480, bes. 421 f. [1930]).

,4) L. G. R a m en sk ij: Zur Methodik der quantitativen Vegetations- 
aufnahme (Trudy sowestsch. lugowjed. 1927, S. 105— 111) (naeh dem ausfiihr- 
liehen Referat dieser russischen Arbeit, s. Selm a R u o f f : Bot. Centralbl. 
X III , 471).

lta) W(.gen ubereinstimmender Stellungnahme will H. Gam s die an- 
genommenen mehrdimensionalen Beziehungen der Biozonosen durch Aufstellung 
ó k o lo g isch e r  R eih en  darstellen; vgl.: Beitrage zur pflanzengeographischen 
Kartę Osterreichs. I . Die Vegetation des Grofiglockner-Gebietes (Abh. Zoolog.- 
botan. Ges. Wien X V I, H. 2, 1—79 [1936]); Die Hauptrichtungen der heutigen 
Biozonotik (Chroń. Bot. V, 133— 140 [1939]). —  Vgl. aber ais wichtige Ent- 
gegnung dazu: J .B ra u n -B la n q u e t : Lineares oder vieldimensionales System 
in der Pflanzensoziologie? (Ebendort V, 391— 395 [1939]).

15) L. G. R a m en sk ij: Zur Methodik der vergleichenden Bearbeitung und 
Ordnung von Pflanzenlisten, die durch mehrere, verschiedenartig wirkcnde 
Faktoren bestimmt werden (Abdr. aus Trudy sowestsch. lugowjed. 1929, 26 S.) 
(hierzu Referat Selm a R u o ffs : Bot. Centralbl. X V , 411—-412).

16) L. G. R a m en sk ij: Die Projektionsaufnahme und Beschreibung der 
Pflanzendecke (Handb. d. biol. Arbeitsmethod., Abt. X I, Bd. VI, 137— 190, bes. 
S. 166f. [1930]).
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eigentlich alle von uns (s. oben) verlangten Mcrkmale — auBer viel- 
Icicht jenem der verschiedenen Entstehung der Herden — nach Augen- 
maB abzuschatzen gestattet, so leiden doch die Untersuchungen an 
einer zu groBen Schwerfalligkeit. Fiir die eigenen Beobaehtungen 
ist daher eine vere in fachte  Arbeitsweise  entwickelt worden, 
iiber die hier erstmalig kurz berichtet werden mag.

Es handelt sich dabei um zwei verwandte Arbeitsweisen, die 
ais die vo l ls tand ige  und die gekurzte Aufnahm eart  derPflanzen- 
gruppierung untersebieden werden mogen.

Die vollstandige Beschreibung umfaCt Angaben iiber:
a) den G le ich m a fiig k e itsg ra d  — abgestuft von: 4 ungewohnliche Gleich- 

mafiigkeit, 3 durchschnittliche Gleichmafiigkeit, 2 gestorte GleichinaBig- 
keit, 1 fehlende GleichmaBigkeit der Grnppiernng der Gesellschaftsgliedcr 
oder der Aufteilung der Aufnahmeflache;

b) die Gro Be der H erden  (vorlaufig nur in cm fiir die kleiusten und die 
groBten Durchmesser bei den haufigeren Arten);

c) ihre R e in h e it  (bestimmt ais -f- oder —);
d) ihre G esch lossen h cit  (ermittelt nach der gleieh zu besprechenden 

Methode A leeh in s17);
e) ihre B egren zu n gssch a rfe  — abgestuft nach: -p +  Sut» +  mittel, 

— nicht vorhanden;
f) die V er iin d er lich k e it  ih rer Form  (wiederum bcschrieben ais vor- 

handen +  oder fehlend — ).
Audi diese „vollstandige“  Aufnahmearbeit ist in der praktischen 

Ausfiihrung noch viel zu scbleppend, um sie allgemein anzuwenden. 
An ihre Stelle tritt fiir den regelmaBigen Gebrauch ais in den meisten 
Fallen genugend genaue Methode die vereinfachte Beschrankung 
auf den Gle iehmaBigkeitsgrad (naeh den Stufen 4 bis 1, wie 
angegeben), dessen Bestimmung an die Stelle der bisherigen Angabe 
der Soziabilitat treten mag, und au f die Geschlossenheit  der 
Herden,  wofiir die Anwendung der Methode Aleehins17) zu 
empfehlen ist. Dazu wird auf sehr einfache Weise durch Vergleich 
mit einer in gewisser Entfernung hinter der betreffenden Herde in 
den Boden gesteckten MeBlatte oder eines ca. ]/2 m breiten weiBen 
Schirmes ermittelt, wann die Dichte der Vegetation eben hinreicht, 
den Vergleichsgegenstand zu verdecken. Wenn etwa bei 1 m Abstand 
des Vergleichsschirmes dieser nicht mehr durch die Herde hindurch- 
scheint, so haben wir hiermit den Grundwert 1 festgehalten. Wenn

17) W . A le ch in : La vegetation zonale et extrazonale dans le goiwernement 
de Koursk par rapport a la division du gouvernement en territoires naturels 
(Potschwowedineje 1924, S. 98— 130; russ. mit franzbs. Zusfassg.).
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jener Vergleicli erst bei 2, 2%, 4, 5%  . . . m zum Erfolg fiilirt, so 
ergeben sich Werte fiir die Geschlossenheit der Herde zu = V2’ 2U, 
1/4, 4/21 usw., die des besseren Vergleiches wegen zweckmaBig in 
Dezimalform, also: 0,5, 0,4, 0,25, 0,19 usw., geschrieben werden. 
Selbstverstandlich werden wir uns bei solchen Vergleichen nicht auf 
Herden ans jeweils nur derselben Art zu beschranken brauchen; 
praktisch empfiehlt es sich sogar, hierbei p b ys iogn om isch  gle ich-  
artige (sog. homomorphe) Gruppen von  Arten  gemeinsam zu 
bebandeln.

Nicht in der Aufnahme verzeichnete Befunde miissen, wie auch 
sonst iiblich, gesondert angegeben werden. Das gilt vor allem auch 
fur die Untcrsuchung der Entstehung der vorkommenden Herden 
(s. oben). Zugleich ist dabei auch die Frage der Ursache der 
H erdenb i ldung  sorgfaltig zu priifen. Mit Schust ler18), R. Nord- 
hagen,  L. G. Ramenski j  u. a. haben wir zwei Grundtypen der 
Verteilung zu unterscheiden, je nachdem dicse historisch durch 
die „zufallige“  Hinzutragung pfianzlicher Verbreitungskorper oder 
oko log isch  durch eine mehr oder weniger mosaikartig wechselnde 
Bodenbeschaffenheit (nach Mikrorelief, Besiedelung, Veranderung des 
Bodens durch Zerstorungen auf FuBpfaden u. dgl.) bedingt wird oder 
auf der Lebensform und Verzweigungsweise der betreffenden Art 
beruht (wie beispielsweise bei den polsterbildenden Formen). Es ist 
im allgemeinen nicht so schlimm, wenn ein unerfahrener Beobachter 
dabei zuerst eine Menge unrichtiger Angaben uber okologische Yer- 
schiedenheiten, die natiirliche Besiedelung oder gar die zur Herden
bildung fuhrende Wuchsform macht, weil alle solche Fehler bei 
kritischer Beobachtung allmahlich mit Ansammlung des Vergleichs- 
materials von verschiedenen Standorten ausgeglichen und berichtigt 
werden. Nur eine re ichliche Erfahrung kann bei diesen Fragen 
und iiberhaupt bei der Untersuchung der Gruppierung der Gesell- 
schaftsglieder schlieBlich zu brauchbaren Schlussen fiihren, und sicher 
wird —  darin bin ich mit den erfahrenen russischen Pflanzensoziologen 
einer Meinung — eine standig die Aufnahmetatigkeit begleitende 
Gedankenarbeit am Ende zu besseren Ergebnissen fiihren ais eine 
gedankenlose Ansammlung nur beschreibender Aufnahmen. Da wird *

J8) Fr. S ch u stler : Zolastni otisk z II. roćniku casopisu „Preslia" (Vćstnik 
Ćeskoslov. Bot. Spoleenosti 1922); R .N o rd h a g e n : Die Vegetation und Flora 
des Sylene-Gebietes. Eine pflanzensoziologische Monographie (Skrift. Norsk. Vid. 
Akad. I, 1— 277, bes. S. 50— 75 [1927]).
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sieli dann immer wieder zeigen, wie Herdenbildung durchgangig 
jungen Pioniersiedlungen oder gestórten Vegetationsflecken eigen- 
tiimlich ist, seien diese Storungen unter Umstanden auch bestandiger 
und immer wiederkehremler Art, wie Schwankungen im Grund- 
wasserspiegel u. dgl. Hingegen zeugt eine fein-diffuse (homogene) 
Zusammensetzung der PUanzendecke von langer Entwicklungszeit 
der Gruppierung der betrefFenden Griinlandsassoziation unter ver- 
haltnismaBig ungestorten Umstanden. Bei jeder erheblichen Storung 
des Gleichgewichts wird diese fein-difFuse, „eingesessene“  Gruppierung 
durch Herden neuer Siedler ( =  Eindringlinge) unterdriickt. Das 
reichliche Vorkommen von Herden in den Gesellschaften des Griin- 
landes stempelt dieses also zu einem Gebiete junger  Assoz iat ionen  
— ein SchluB, der auch aus dem Fehlen ihrer phanologischen Satti- 
gung (der Armut blubender Pflanzen in der zweiten Sommerhalfte) 
bestatigt wird19). Ahnlich schildert die Literatur20), wie artenarme 
Gebiete der Erde mit einer dichten Vegetationsdecke aus oft herden- 
bildenden, perennierenden Arten (Subarktis, Arktis) weit mehr 
bomogen zusammengesetzte Siedlungen aufweisen ais arlenreiche Ge
biete mit lockerer Vegetation und zahlreichen Theropbyten (miltel- 
und sudeuropaische Gebirge, Subtropen). Es ist sicher ein Vorzug 
der angeregten Beobachtungen, daB h is tor i s ch -p f lan zengco -  
graphische Gesichtspunkte  dabei nicht au/Jer acht gelassen 
werden, wie nach Meinung H. F i t t in gs21) „die Okologie bisher allzu 
selir getan hat“ .

I)ie Besprechungen haben ergeben, daB die Pflanzendecke des 
Griinlandes sehr Fein auch geringe Veranderungen der Stand-  
ortsbedingungen im Raum und in der Zeit  widerspiegelt. 
Das macht die Vegetation zu einem empfindlichen Ze iger ,  den richtig 
gebrauchen zu lernen die vergleichenden Beobachtungen der Pflanzen- 
gruppicrung in den Gesellschaften des Griinlandes helfen wollen. 
Damit bekommen die Untersuchungen auch eine praktische  Be- 
deutung,  sind doch die Mahden und Weiden die unentbehrlichen 
Stiitzen der landwirtschaftlichen Betriebe, indem sie durch das von

1B) W .A le ch in : Die Alluvionen der FluCtaler in KuCland (Fedde, Rep. 
Beih. X LV II, 1— 79, bes. S. 6, 9 u. a. [1927]).

20) B ra u n -B la n q u e t, a. a. O., S. 34; P fe if fe r , a. a. O. (Anm. 8).
21) H. F itt in g : Die okologische Morphologie der Pflanzen im Liclite neuerer 

physiologischer und pflanzengeographischer Forschungen, S. 26 (Jena, G.Fischer, 
1926).
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ilinen gelieferte Futter eine reichliche Viehlialtung ermoglichen, die 
nicht nur fiir die Landwirte eine unmittelbare Einnahmequelle dar- 
stellt, sondern ihnen auch durch die Diingererzeugung gestattet, dem 
Acker erhohte Fruchtbarkeit zu verleihen. Wie die Pflanzensoziologie 
uberhaupt in der Pflanzengesellschaft einen wesentlich scharferen 
und vielseitigeren Zeiger ais in der okologisch in ihrem Yorkommen 
und in ihrer Ausbildung nur begrenzt brauchbaren Pflanzenart ge- 
funden hat22), so sollte die Grunlandssozio log ie  das auch durch 
Beriicksichtigung der Pflanzengruppierung erproben. Das durch ge- 
nauer ausgefiihrte Beispiele weiter zu belegen, mag aber einer anderen 
Mitteilung vorbehalten bleiben. Wenn auch die Griinlandskunde trotz 
glanzender Ansatze auch bei uns nach ihrer wissenschaftlichen Be- 
griindung und ihrer ersten sturmischen Entwicklung heute immer 
noch in hohem Maile eine russische Wissenschaft ist23), so wird 
—  hoffe ich -— durch Beachtung der das Gesellschaftsleben „be- 
zeichnenden“  Gruppierung der GesellsehaftsgJieder und nach dem 
heute durch den deutsch-russischen Pakt erleichterten Austausch der 
Erfahrungen nun auch die deutsche Wissenschaft ihrer altcren 
Schwester erfolgverheiliend nacheifern.

N a ch sch r ift
Nachdrm sich der vorstehende Aufsatz bereits im Druck befand, wurde 

ich mit vorher iibersehenen topographischen und physiognomischen Wiesen- 
untersuchungen durch K e g e l24) bekannt, die nun leider nicht mehr beriicksichtigt 
werden konnen. Seine griindlichen s ta t is t is ch e n  Ermittlungen betrcffen die 
wechselnde Zusammensetzung der in groGer Zahl unterschiedenen, namlich sehr 
enggefaGten „Assoziationen“  nach Gewichtsanalysen von Heuprohen, und die 
p h y s iog n om isch en  Unterschiede hegrundet Regel hauptsachlich auf die nach 
Lagę der tiberwinterungsorgane, Art der Yermehrung und Ausbreitung durch 
Wurzelsprosse (G. N. W yssozk i), Verdunstungshaushalt, Ernahrungsweise, 
Lebensdauer und Stengelbeschaffenheit bestimmten 23 Lebensformen. Die Arbeit 
steht den eigenen Ihitersucbungcn also nicht entgegcn, kónnte sie aber in cinigen 
Punkten (vgl. oben S. 26, 28, 32) erganzen und bekraftigen. Pf—r.

22) R .T iix e n  und H. E llen b erg : Der systematische und der okologische 
Gruppenwert. Ein Beitrag zur Begriffsbildung und Methodik der POanzen- 
soziologie (Mitt. flor.-soziol. Arb.-Gem. ISiedersachscn III, 171— 184 [1937]).

23) A le ch in , a. a. O., S .5  (1927).
24) K on sta n tin  R ege l: Statistische und physiognomische Studien an 

Wiesen. Ein Beitrag zur Methodik der Wiesenuntersuchung (Acta et Commen- 
tationes Univers. Dorpatensis, A, 1, Nr. 4, S. 1—88 [1921]).
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