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Auch wenn die Zeit groflter Bliite fiir die Florist ik  (Floren- 
kunde) heute vielleiclit iiberschritten ist, liat dieses Forschungsgebiet 
in Gegenwart und Zukunft doch noch manche wichtige Aufgabe zu 
erfiillen. Neben sie ist aber im 20. Jahrhundert die P f la n zen 
soz io log ie  (Vegetat ionskunde) getreten. Diese will ais die Lełire 
von den Pflanzengesellschaften in der Natur auftretende Vereini- 
gungen bestimmter Pflanzenarten nach Zusammensetzung, Ver- 
breitung, Entwieklung und Flaushalt, also Gesellschaftsgefiige, -ver- 
breitung, -entwieklung und -ókologie, schildern1). Eine erste klare 
Fassung eines Begriffes pHanzlicher Gemeinscbaftswesen verdanken 
wir bekanntlich A. V . H u m b o ld t * 2), der dafiir den Ausdruck „asso -  
c ia t i o n “  ( =  Gruppierung) pragte. Eine so scharfe Gegeniiber- 
stellung der botanischen Lehre der Einzelwesen und der Gesellschaften 
solcher findet sich aber erst in unserem Jahrhundert, so in der Ein- 
teilung in „idioecologie“  und „synecologie“  dureh H a rd y 3). Ais 
synthetische Wissenschaft griindet sich die Vegetationskunde also 
niclit auf die Einzelpflanze und ihr okologisches Verhalten, sondern 
stellt die Gesellschaft von Pflanzen in den Mittelpunkt der Unter- 
suebung und betrachtet die gesellschaftliche Einheit in ihrer syn- 
okologischen Abhiingigkeit von all den verschiedenen Umweltverhalt- 
nissen. Oft, wenn auch sehr zu Enrecht, findel man den Floristen 
den neueren pflanzensoziologischen Bestrebungen ziemlich abhold. 
Und docb baut die Pflanzensoziologie in mancher Hinsicht nur auf 
wesentlichen Grundlagen der Floristik weiter und kann ohne die 
Erfullung der hauptsaehlichen floristischen Ziele nicht wohl gedeiben.

*) J. B raun -B I anque t : Pflanzensoziologie. Grundziige der Yegetatioiis- 
kunde, S. lf . (Berlin, J. Springer, 1928).

£) A. v. H u m b old t: Sur les lois que l’ on observe dans la distribution des 
formes vegetales (Paris, Feugueray, 1816).

3) H ard y : Geographie et vegetation des Highlands d’Ecosse, S. VII 
(Parts 1905).
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Fiir den Floristen ist eine gri indliche K enntn isder  Pflanzen- 
arten eines Gebietes in jedcm. also nicht nur in bliihendem und 
fruchtendem Entwicklungszustande ein alle Miihen lohnendes Ziel. 
Fiir die Pflanzensoziologie ist das indessen nur erst die unerliiflliche 
\ orbedingung fiir eine erfolgverbiirgende Beschaftigung mit der 
Pflanzenwelt. Anderseits zeigt die praktiscbe Erfahrung gliicklicher- 
weise. dafl man nicbt erst dann mit pflanzensoziologischen Beobaeh- 
tungen zu beginnen braucht, wenn man alle in einem Gebiete vor- 
kommenden Pflanzenarten kennt, sondein dali man sich die unent- 
bebrliehe Artenkenntnis zweckmaflig bei der Entersuchung von 
Pflanzengesellschaften im Gelande, am besten naturlich unter sacb- 
kundiger Fuhrung, aneignet.

Hierbei ist es auch nicht vorteilhaft, mit der verwirrenden Fiille 
der Pflanzenwelt des Friihlings oder Sommers zu beginnen, sondern 
schon im Winter sollte man die nichtfruchtenden Zustande der 
Pflanzen und ihre (Jberwinterungsformeri kennenzulernen versuchen. 
INicht nur fiir den ungeiibten, sondern aucb fiir den fortgeschrittenen 
Pflanzensoziologen konnen richtig durcligefiibrte winterliche Ex- 
kursionen unter Beriicksiclitigung inbglichst a 11 er Arten und ihrer 
Lebensformen zu einer wertvollen Beobacl i tungsschule  werden, 
uin seine Sinne zu scharfen und seine Formenkenntnis zu erweitern4). 
So kann er schon in der kalten Jahreszeit in manche bisher iiber- 
sehene Beziehungen der Pflanzendecke zu ihren Haushalts- und Da- 
seinsbcdingungcn eindringen, um dann auf spateren Lebrwanderungen 
im gleichen Jahre wie bei spaterer Gelegenheit die gesammelten Er- 
kenntnisse zu vermehren, zu bestatigen und zu vertiefen.

So kommt der Anfi inger allmahlich in die Lagę, dann auch in 
der Zeit des Bliihens und Fruchtens der Pflanzen Gesellschaften, 
mindestens die einfacberen, wicderzuerkennen. Nun lindet er immer 
wiederkehrende Artenlisten bei bestimmter Bewasserungslage auf 
demselben Boden. In Gewassern treten ihm ganz bestimmte Arten- 
verbindungen je nach den besonderen Haushaltsbedingungcu ent- 
gegen. Er erkennt im Walde nach Artenauswahl und Menge be
stimmter Arten die Wirkung wechselnden Lichteinfalles an Schlag- 
fliichen, aufgeforsteten Stellen odcr Platzen natiirliclier Yerjiingung. 
Durch stiindigen Vergleich der soziologischen Erscheinungen und

4) R. T iixen : l ber ilie Bedetitung der Pflanzensoziologie in Forsclmng, 
Yirlschaft und Lehre. — Der Biologe 4, 57—65, bes. 62f. (1935).

10F e d d e ,  Repertorium, Beiheft C XX XI.
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unter Beriicksichtigung der herrschenden Bedingmigen lernt er er- 
kennen, wie bestimmte Faktorenverbindungen und ihr Ineinander- 
greifen den ihr gemafien fioristisch-soziologischen Ausdruck finden. 
Den EinfluB verschiedener Bewirtschaftung heispielsweise benach- 
harter Griinlandsflachen sucht er mit Erfolg zu erfassen und ist 
bemuht. die physiognomischen Beohachtungen init zunehmender 
Kenntnis der Krauter und Graser durch standige Vergleiche sozio- 
logiscli und synokologisch in Beziehung zu setzen oder gar schon 
wirtschaftlich zu deuten. Fiir die E inordnung eines gefundcnen 
V egetat ionsbestandes  in das System empfiehlt T i ixen5 6) den 
folgenden Weg, der hei der pflanzensoziologischen Kartierung auch 
in schwierigeren Fallen mit Erfolg bcschritten worden ist. Nachdem 
die floristische und soziologische Einheitlichkeit des Bestandes (der 
,,Assoziation“ ) feststeht, wird zunachst mit llilfe der dafiir kenn- 
zeicbnenden Ordnungscbarakterarten die Urdnung, dann innerhalb 
dieser der Verband und schlieBIich an den jetzt nachweisbaren 
Charakter- und Differentialarten die Assoziation oder gegebenenfalls 
die Subassoziationsgruppe, die Subassoziation oder eine bestimmte 
Variante festgestellt. Es leuchtet ein, dali friihere f lorist ische 
B e la t ig u n g  wegen der dabei gewonnenen Arten- und Formen- 
kenntnis bei allen diesen Arbeiten die Untersuchungen sehr er- 
leichtern mu!3.

Uber die Arbeitsziele des Floristikers eigentlich etwas hinaus- 
greifend, sucht allerdings die Yegetationskunde eine Reihe „a n a ly -  
t i scher“  und „ s y n t h e t i s c h e r “  Merkmale festzustellcn*). In der 
Praxis werden gewohnlich Haufigkeitszahl und Deckungsgrad, das 
sind Schatzuugen der Zahl der Einzelwesen einer Art innerhalb des 
Bestandes und des von jeder Art hierin erfiillten Raumes, zu einem 
gemeinsamen Scbatzungswert  verkniipft, der herkominlicher- 
weise fiinf Stufen nebst einer Vorstufe umfafit (Naheres siehe in den 
angegebenen Schriften). Ferner wird ais Gesell igkeit  (Soziabilitat) 
die Gruppierungsweise der Pflanzenarten innerhalb des Bestandes

5) T iixen : Dii- Pflanzengesellsehaften Nordwestdeutschlands. — Mitt. flor.- 
sozioJ. Arb.-Gem. Niedersachsen S, 1— 170, bes. 10 (1937).

6) B raun  - BI anąue t: a. a. O. 23f., 46f. — R. T iixen : Zur Arbeitsmethode 
der Pflanzensoziologie. — Mitt. flor.-soziol. Arb.-Gem. Niedersachsen .1, 11— 19 
(1928). —- Siehe auch H. B eger in Handb. d. biol. Arbeitsmethoden, Abt. X I, 
5, 481— 526, bes. 504fl. (1930).
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uuter Benutzung von gleichfalls 1’iinf S tuleń abgeschatzt7), und aullcr- 
dcin werden die natiirliche Anordnung dei \’ egetation in iibereiriander- 
liegeiiden Schichten (ihre Schichtung),  die wechselnde Weise des 
Gedeihens der einzelnen Yrten (ihre Vita li tat )  und die jahreszeit- 
lichen \ eranderungen in der Physiognomie der Gesellschaft (die 
sog. Aspekte)  beachtet. Schon nicht mehr an jedem Einzelbestand, 
sondern erst an tnoglichst vielen floristischen Aufnahinen von solchen 
wird schliefilich das synthetische \erhalten der Gesellschaft unter- 
sucht, namlich das mehr oder weniger regelmafiige Yorhandensein 
der einzelnen Arlen in den Einzelbestanden (Stetigkeit)  und die 
mehr oder weniger feste Bindung der Arten an ganz hestimmte Ge- 
sellschaften (ilire Treue).

Wie hieraus ersichtlioh. ist das voin Pflanzensoziologen auf- 
gestellte System von Assoziationen, Yerbanden, Ordnungen, Klasseu 
usw. grundsatzlich nach Erfahrungen der Floristik und nach den in 
der Systematik unterschiedenen \rten aufgebaut. Wenn aber die 
Assoziationen nun auch reiu f lor ist isch  umgrenzt  werden, so 
entspreehen sie nacK Ansieht der Anhiinger B raun-B lanquets ,  
Tiixens u. a. gleiehzeitig auch oko log isch  gleich gut umschriebenen 
Gruppierungen der Pflanzen und sind, wie bei der L ntcrsuchung der 
Assoziationen auf Schritt und Trilt sich ergebende florengeschicht- 
liche Beziehungen zeigen, auch h istor isch-genet isch  einheitlich8). 
Nur auf eine Beschreibung des Gesellschaftsgefuges gerichtete Vege- 
tationsuntersuchungen konnten Gefahi laufen zu verflachen. Es ist 
deswegen ein besonderer Vorzug der Y egetationskunde vor der 
Floristik. dal! sich ihr eigentlich lange vor Absonderung ais eigenes 
Forschungsgebiet — das Aufsuchen der Abhangigkeitsbeziehungen 
des Gesellschaftshaushalts beigesellt hat9). Sicher stehen wir bei

") W it' Probleuie der Geselligkeit der Pflanze und dereń Vcrgescllschaftung 
\erschiedene Seiten haben und vergleicliend-soziologische Betrachtungen der 
G ru p p ieru n g  der Sippen in ihrer Assoziation noch inanclierlci fragen zu lie- 
a n twór te li lialien und fur gewisse praktisclic Answertnngeii nillzlich werden 
kdlinen, habe ieh bei friihercr Gelegenheit hier besproehen; siehe dazu Ji. P fe if fe r : 
l ber vergleichende Beobachtungen der Pflanzengruppierung in den Assoziationen 
des Grunlandes. — Fedde, Rep. Beih. 121, 21—32 (1940).

e) J. B ra u n -B la n q u et: I.inearcs oder vieldimensionales System iu der 
Pflanzensoziologie ? — Chroń. Bot. 5, 391—395 (1939).

”) Mail denke nur an O. H eer, H. L ecoq , O. S en dtn cr (Die Vegetations- 
\ erlialtnisse Siidbayerns, Miincken 1854), A. v. K erner (Das Pflanzenleben der 
Donaulandcr, Innsbruck 1803) oder E. W arm ing (Plantesamfund. Kjobenhatn 
1895; in Głiersetzung in 3. Auf lagę ton  li a r mi n g und P. G raebne r, Berlin 1918).

10*
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diesen sy noko log ischen  Untersuchungen heute noch ganz in den 
Anfangen. Die Ansicht, dal? sich gewisse Pflanzenarten durch eine 
bestimmte Richtung und manchmal enge Begrenzung ihrer Haus- 
haltsanspruche auszeichnen. so dal? sie geradezu ais „Zeiger“  fur die 
ihnen zusagenden Standortsverhaltnisse benutzt werden konnen und 
oft gebraucht worden sind, ist bereits oft behandelt worden. Wie 
unter anderem Tiixen und E l lenberg10) gezeigt haben. sind aber 
Pflanzengesellschaften weit schiirfere und vielseitiger anwendbare 
Zeiger dieser Verhaltnisse ais einzelne Arten. Indem namlicli das in 
der Vegetationskunde ermittelte Gesellscliaftsgefiige auf alle an dem 
Standorte auf das Gedeihen wirksame Bedingungen reagiert, mag 
sie der Beobachter kennen, fur ausscblaggebend balten oder iiber- 
haupt zu messcn in der Lagę sein oder nicbt. so haben wir in den 
Assoziationen ein zuverlassiges MeBinstrumcnl vor uns. das richtig 
zu lesen die synokologische Forsebung an den Gesellschaften uns 
lchren kann.

Wie es Pflanzen gibt. die an bestimmte Boden oder ein scharf 
umrissenes Standortskliina angepaBt sind. so lelirt uns die Vegeta- 
tionskunde auch solche kennen, die streng an best im mte Pflanzen- 
gese l lschaften gebunden sind. Zahlreicher sind allerdings jene 
Arten, die zwar eine ausgepragte Vorliebe fur eine oder mebrere Gc- 
sellscbaften erkennen lassen. soziologisch aber nicht so streng ge
bunden sind. Und wieder gibt es l rbiquisten, die in verschiedenen 
Gesellschaften in reicher Menge gedeilien und iiberall wettbewerbs- 
fiihig sind, auch wenn wohl keine Art voikommt, die in allen Ge- 
sellschaften eines Gebietes auftritt und hier gut gedeiht. Der Pflanzen- 
soziologe, der treue,  feste und holde  ..Charakterarten41, vor den 
vagen ,,Begleitern“  und fremden ,,Zufalligen“  heraushebt, will da- 
init das Ergcbnis der naturlichen Auslese erfassen, die zu der Scheidung 
der Pflanzenarten nach Gesellschaften gefiilirt bat, je nachdem be- 
sondere Anlagen der Art, ihrer Haushaltsfiilirung, ihrer Abhangigkeit 
von benachbarten Gliedern der Gesellschaft einschlielJlich der Wett- 
bewerbskraft, aber auch die liistorische Gegebenheil bei der Zu- 
wanderung der Art ein engeres oder weiteres Feld gedeililichen Fort- 
kommens erlaubt haben.

I0) R. T u xen  und H. E llrn b erg : Der systematische und der dkologische 
Gruppenwert. — Mitr. flor.-soziol. Arb.-Geni. Nicdersachsen U, 171— 184, bes. 
177 u. f. (1937).
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Mag aber auch die von der \ egetationskunde im einzelnen durch- 
gefiihrte Untersuchung des Lebenshaushaltes der Gesellschaflen iiber 
die Forsebungsziele der Floristik hinausgreifen, so ist doch ein Ver- 
standnis fur den Be gr i f f  d er T reue11) auch der Florenkunde ge- 
laufig, wenn diese bei der Erforschung eines bestimmten Gebietes 
oder beim Sammeln (Botanisieren) bestiinmte Arten und Forinen 
aufzufinden trachtet. Jeder Florisl weiB, dali es neben inebr oder 
weniger iiber ein Gebiet verbreiteten Arten auch solche gibt, die nur 
oder meistens in der „Gesellschaft“  mit bestiminten anderen Arten 
vorzukommen pflegen. Welchem Floristen ware es beispielsweise niebt 
eine selbstver.standliche Erlahrungstatsache, dali Chenopodium olidum 
und Coronopus sąuamahts kaum anders ais zusammen mit Urlica 
urens, At) iplex-Arten und Jlmdenm murinum an ubcrdimgtcn Stand- 
orten auftreten; dafl Ergngium maritimum und Conrolrulus Soldanella 
gemeinsam mit Elynms aienarius und Ammophila urenaria die Meer- 
strandsdiinen bewohnen; dali Lobelia Dortnmnna ebenso fur flachę, 
nahrstoflarme Tiimpel kennzeichnend ist wie Isoetes lacustris fur 
tiefere Ileideseen mit kaltem. nalirstoffreichem Wasser; dafl Aster 
Tripolium, Ccratuphylluin submersum und Upergularia salina ebenso 
wie Triglochin maritimum, Atriplcr hast atu und Juncus Gcrardi im 
Binnenlande fur die wenigen Salzstellen charakteiistisch sind? — In 
ahnlicher Weise sucht und findet der Pflanzensoziologe ein gut ent- 
wickeltes Piccrlum der Alpentaler an jenen Stellen, von denen die 
Floristik ihm Listera curdata, Pyrola nniflora, Lficopodium annolinum, 
Corallurhiza trifida und Galium scabrum, angegeben hat. Beim Auf- 
suchen der seltenen. artenreichen Assoziation von Ilclianthcmum 
hirlum und (huthnjehis r.aput gaili und bei der Arealumgrenzung des 
Xerobromctums in Siiddeutschland und ui der Nordschweiz baben sieb 
Braun- R lanquet12) dureb die Floristik bekanntgewordene Fundorts- 
angaben bestimmter Charakterarten ais zuver lassige Fiihrer er- 
wiesen. Allein durch Riicksichtnahme auf die Treueverhaltnisse, also 
auf die Vergesellschaftung bestimmter Arten, sind mclirfacb iiber- 
raschende f lor ist ische Neufunde  gegliickt, so der Sibhaldia 
procumbens in der Tatra (B. Pawłowski) ,  des Polyguiialuni odoralum 
im Eichenkratt der Halbinsel Gelting (Wi. Christiansen) usw.

u) J. lir a u n - BI a 11 <| ue t : Zur W ertutip der Gesellschaftstreue in der 
Pflanzensozioloeie. — Yierteliahrssehr. iNaturforsch. Ges. Ziirich 70, 122— 149 
(1925).

12) lira m i-P la m i uel : a. a. O. 138.
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Schon O. JNaegeli soli (naeh W. Koch)  neiie Fundorte der im 
Schweizerischen Thurgau seltenen Lrparis Loeselii dadurch auf- 
gefunden haben, dali er torfig-lelimige Standorte absuchte. auf denen 
in kurzem Rasen von Schocnus nigńeans Arten wie T) iglochin jwdiistre, 
Drosera anglica, Spiranthes aestitalis, Gentiana utnndosa, Cctrex dinim 
und Elcoc.hans pcruciflora miteinander vorkommen. Voss und Zi e g en- 
speck 13) haben ilie von M. J. K ot i la inen  fur Finnland. von 

W angerin  fiir Ostpreufien mitgetedte Beobachtung. dali die 
floristisch seltene Carer glsrbukiris ais Zeiger fur eine in der Richtung 
des Nadelzwischenmoorwaldes neigende Ausbildungsform des Kielern- 
hocbwaldes init regelmafiig vorkommendem Iticranum inidiiluluw 
gellen darł. bestatigt.

Bisweilen vąrkorpern sich bestimmte Anpassungen und Haus- 
haltsbedurinisse weniger in den ,,guten“  Linneischen Arten. sondern 
wegen der engeren Begrenzung ihres Lebensbereiches eher in den 
Kle inarten  oder Rassen und in den O ko ly p en  Tur essons14). 
So kennen wir verscliiedene Sippen der Euphrasiu salib-urgensis (var. 
permixta. pmami-, subal/pina, ncma) ais Charakterarten verschiedener 
Assoziationen oder nach K o z ło w sk a 15) eine Anzabl Sippen von 
Festuca ovina in bestimmten, einander ausscblieBenden polnischen 
Steppengesellschaften. Sehr zablreich sind derartige Kleinsippen auch 
im E leocharetum  acicular is ,  wenn wir an dessen Kennzeichnung 
durch Myosolis scorptoides ssp. eaespililia, Deschampsui caespitosa 
ssp. lilloiolis, Haxifraga oppositifolio ssp. amphibia. Anncria alpinu 
var.purpurat usw. denken. Anderseits sind gewisse Kleinsippen urn 
Hieracriim Filosella Charakterarten der Assoziation von Fesłnca 
TInlleri, solcbe aus den Gruppen von II. rillosum und FI. Morisiamtm 
Charakterarten des Sesler iet o -Semp ervir e tu ms, und jene des 
Formenkreises um Tamxacum officinalr gehoren wicder bestimmten 
anderen Gesellschaften an16).

ls) H. \ nsf und H. Z iegen sp erk : Zur Biococnose des Moosualde#. 
Bot. Arch. 347— 412 (1929).

14) G. T u resson : The plant species in relation to habitat and climate. 
Contributions to the knowledge of genecological unit#. — Hereditas W. 147—236 
(1925). — J. W. R ews: Studies in the ecological evolutinn nf the Angio^perms, 
p. 118 (London, Wheldon & Wcsley. 1927).

1B) A. K ozłow  ska: La variabilite de Festuca wina L. en rapport a\ec la 
succession des associations steppiąues du plateau de la Petite Pologne. -  Buli. 
Acad. Pol. Cracovie, Ser. B, .Nr. 3/4, 325—377 (1925).

16) H. B eger: a. a. O. 489.
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Es ist auch fiir den Floristen beaclitenswert, dali, wie die Bei- 
spiele zeigen, die Assoziationen vielfacli die Herausbi ldung von 
Kle inarten ,  Varictaten und Rassen gefordert  liaben. Im ein- 
zelnen kann das noch nicht richtig abgeschatzt werden, weil der 
Florist  bisher die Angaben iiber die Okologie der Standorte meiśt 
viel zu allgemein nnd unbestimml gebalten bat, anderseits aber der 
Sozio loge  vielfacb noch die Formenkreise der Arten zu wenig be- 
riicksichtigt, wie das S pan je r 17) am Beispiel des Potamogcton 
pcchnaius nachgewiesen bat. Vor allem sollte die Pflanzensoziologie 
nicht Arten, von denen wir in der Okologie ihrer Standorte mehrere 
Yarietaten und Formen kennen, ais ,,Gesamtarten“  zu Charakter- 
arten bestiininter Gesellschaften stempeln. Und der Floristik erwachst 
die wichtige Aufgabe, bei den Standortsangaben in Zukunft aulier 
den arealgeographischen Belangen auch den Gesellschaftsanschlul) 
soweit wie moglich zu verzeichnen. Nachdem manche Mitarbeiter 
an der Hegischen Flora bei gewissen Familien erganzend derartige 
Bestimmungen hinzugefugt haben. ist meines Wissens zum ersten 
Małe eine speziell fiir den Pflanzensoziologen geschriebene Flora 
mit zahlreichen Angaben  iiber den Gesel lschaftsanschlufl  
der Arten dureh L ib b e r t 18) bearbeitet worden. Dasselbe Ziel ver- 
folge ich seit einigen Jahren fiir die Flora von Brernen und Olden
burg, doch sind die Vorarbeiten noch nicbt geniigend weit gediehen, 
ais dafl sie lieute schon mitgeteill werden konnten. Ein reicbes Feld 
fruchtbarer Betatigung erwartet bier die helfende Hand des 
Floristen.

Wie die reine Okologie die Kenntnis der Abhangigkeiten der 
Gesellschaften von der Umwell nacb Wesen. Ursache und Auswir- 
kungen zu klaren strebt, so spiirt der anwendende  Okologe  ais 
Landwirt, Wiesenwirtschaftler und Forstmann den Verhaltnissen 
eines bestiinmten Vegetations- und Bodenzustandes nach, um dann 
durch sorgsam iiberlegte Eingriffe Verbesserungen in einer ge- 
wiinschten Richtung zu erstreben. Welcbe Aufgaben gestellt werden 
kiinnen, in weleher Weise sie zu liisen sind, und welche Bedeulung 
bierbei die auf der Floristik sich griindende Pflanzensoziologie ge-

,7) G. S p a n jer : Ist (las tari]informif;('Laichkraut(Potcmiogetonpectiwatus L.) 
eine pllanzeiisoziolugische Charakterart ? — Natur u. Heimat 6, 3—6 (1939).

18) W. L ib b e r t : Flora des Kreises Soldin in der Neumark. — Verh. Bot* 
Ver. Proy. Brandenli. 81, 1— 139 (1941).
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winnt, habenbereits Tu,xen und El lenberg19) eingehend ausgefiihrt, 
so daB es keiner weiterer Beinerkungen dazu bedarf.

Das aber diirften die vorstehenden Betrachtungen zur Geniige 
ergeben haben, daB die Floristik nicht von ihrer jiingeren Schwester, 
der Pflanzensoziołogie, verdrangt und ersetzt werden soli, aueb wenn 
sie ihr die unentbehrliche Hilfsstellung gegeben hat. Die allein von 
eifrig betriebener Floristik gewahrleistete sichere Arten- und Formen- 
kenntnis ist und bleibt das erste und unumganglicbe Erfordernis des 
Pflanzensoziologen, dessen Ziel es ja gerade ist, der Bedeutung der 
Sippen im Gese l lschaf tsverbande  naclizuspiiren und die Ge- 
setzmaBigkeiten aufzusuclien, die ihren Zusammenscb lufi  
zu Assozia t ionen regeln. Wie Floristik und Pflanzensoziologie 
einander in wechselseit iger Weise  zu unterstutzen  und 
f o r d e m  vermogen, konnte hier an einzelnen Beispielen dargelegt 
werden. So diirfen wir hoffen, daB die bei mancben Floristen heute 
zuweilen noch zu findcnde Abneigung zur Mitarbeit an pflanzen- 
soziologischen, Aufgaben beim einsichtigen Leser besserer Lberzeugung 
gewieben sein wird! Dann wird die Pflanzensoziologie an erfahrenen 
Floristen ihre eifiigsten und nutzlichsten Forderer gewinnen.

19) T uxen  und E lle n b e rg : a. a. O- 182f.
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