
Zur Verbreitung der Yaleriana celtica L.
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Alpenflora.

Von
H. Melchior.

(Mit einer Yerbreitungskarte.)

Untersuchen wir die A l p e n f l o r a  hinsichtlich der Ve r -  
b r e i t u n g s m i t t e l  d e r  Sa r aen  u n d  F r u c h t e ,  so ergibt sich 
die recht bemerkenswerte Tatsaehe, daB in der alpinen Region die 
W i n d v e r b r e i t u n g  eine sehr wesentliche Rolle spielt. Mag 
nun der Grund dieser Erscheinung auf einer besonderen Anpassung 
der Pflanzenwelt an die hohere Windstarke und die gróBere Wind- 
wirkung in den Alpen beruhen oder mogę die starkere Wind- 
bewegung hi,er selektiv gewirkt haben, jedenfalls zeigt schon die 
rein prozentuale Gegeniiberstellung der anemochoren Pflanzen der 
Alpen und der Ebene deutlich dieses Dominieren. So hat V o g l e r  
(1901) die Schweizer Flora daraufhin untersucht und folgende 
Zahlenwerte festgestellt:

anemochor: 59 <y0 der alpinen Arten gegenuber 37,9 u/o der 
Ebenenpflanzen.

zoochor: 3,2 »/0 der alpinen Arten gegenuber 14,9 °/o der 
Ebenenpflanzen.

Fur die Pflanzenwelt der Schneestufe der Rhatisch-Leponti- 
schen Alpen stellt sich nach der Berechnung B r a u n - B l a n q u e t ’s 
(1913, p. 66) der Prozentsatz der Anemochoren sogar auf 62,5 »/<>. 
Einen noch starkeren Anteil haben die anemochoren Arten, bei der 
Besiedelung von Neuland in der alpinen Region. So stellte schon 
K e r n  er  (1871) an verschiedenen Gletschern der Zillertaler und 
Oetztaler Alpen fest, daB von den auf den Endmoranen sich 
findenden Pflanzen 75—80 % an Windverbreitung angepaBt sind. 
C o a z  (1886) verfo!gte am Rhonegletscher sehr genau die An- 
siedlung planerogamer Pflanzen auf den durch den Riickzug der 
Gletscher sukzessive freiwerdenden Giirteln. Aus seinen Fest- 
stellungen lassen sich folgende Werte fur die einzelnen Boden- 
streifen errechnen: 65,8 o/o, 72,9 »/o, 90,9 %, und 91,3 °/o. Hiermit 
stimmen auch die Beobachtungen von A r n o l d  (1896) am Jamtal- 
ferner und die von K l e b e l s b e r g  (1913) in den Oetztaler Alpen 
und in der Riesenfemer Gruppe uber das Vordringen der Vege- 
tation auf freigewordenem Gletscherboden iiberein.
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Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch bei der Gipfelflora. 
So haben S c h i b l e r  (1897) und B r a u n - B l a n q u e t  (1913 p. 
327) interessante Daten iiber die Besiedelung des in den Silvretta 
Alpen gelegenen 3410 m hohen Piz Linard publiziert und gezeigt, 
wie hier im Verlauf von 80 Jahren die Zahl der Bliitenpflanzen von 
1 auf 7 gestiegen ist. Die in dieser Zeit hinzugekommenen Arten 
sind durchweg anemochor. Dasselbe gilt von den 4 Pflanzenarten, 
die L i n d t  im Jahre 1872 auf dem Gipfel des Finsteraarhorns 
antraf.

Es liegt auf der Hand, aus diesen und ahnlichen Beobachtungs- 
tatsachen den SchluB zu ziehen, daB auch in der genetischen Ent- 
wicklung der Alpenflora die Windverbreitung eine sehr wesent- 
liche Rolle gespielt haben. muB, und m. E. wird dies in besonderem 
MaBe bei den postglazialen Wanderungen der Alpenpflanzen der 
Fali gewesen sein. Andererseits ist es jedoch auch klar, daB die 
Alpen infolge ihrer so mannigfaltigen Gestaltung einem derartigen 
Vordringen gewisse Hindernisse entgegengestellt haben und auch 
heutigentags noch entgegenstellen werden, wodurch die Wanderung 
nicht nur in bestimmte Bahnen gelenkt wird, sondern ihr auch be- 
stimmte Grenzen gesetzt sind. GewiB werden sich die einzelnen 
Arten je nach ihrer Ausbildung und ihrer verschiedenen An- 
passungsfahigkeit den Hindernissen gegeniiber auch recht ver- 
schieden verhalten, doch sind wir leider iiber die Art und besonders 
iiber den Umfang dieser Hindernisse bei den einzelnen Arten bisher 
recht wenig unterrichtet und es bestehen hieriiber mehr allge- 
meinere Vorstellungen ais positive Beobachtungstatsachen. Doch 
bin ich der Ansicht, daB bei der Arealgestaltung vieler Alpen
pflanzen gerade die Hindernisse in hohem MaBe beteiligt gewesen 
sind und daB erst durch einen Einblick in diese Verhaltnisse viele 
eigenartigen Verbreitungstatsachen ihre Erklarung finden werden.

Ein recht instruktives Beispiel, an dem sich einerseits die 
durch den Wind erfolgte Ausbreitung in postglazialer Zeit, anderer
seits aber auch die Wirkung von Hindernissen in Form von hohen 
Gebirgsriicken, groBen Gletschergebieten etc. auBerordentlich klar 
und deutlich erkennen laBt, stellt Valeriana celtica L. dar.

Mit der systematischen Gliederung und geographischen Ver- 
breitung dieser V. celtica hat sich erst vor kurzem V i e r h a p p e r  
(1925) beschaftigt und festgestellt, daB die Disjunktion des Areals 
in ein durch eine breite Liicke getrenntes gróBeres westalpin.es 
und kleineres ostalpines Areał zusammenfalU mit einer verschieden- 
artigen morphologischen Ausgestaltung. V i e r h a p p e r  gliedert 
daher die Art V. celtica L. in die ssp. pennina mit schmalerer Blatt- 
spreite, schlankerer Gesamtinfloreszenz und kleineren Bliiten. 
Achanen und Fruchtkelch und in die ssp. norica mit breiterer Blatt- 
spreite etc. Die erstere ist in ihrer Verbreitung auf die penninisch- 
grajischen Alpen beschrankt, die letztere findet sich óstlich des 
Lungau in Steiermark, Karnten etc. Die Richtigkeit dieser syste- 
matisch-pflanzengeographischen Befunde kann ich auch nach Durch- 
sicht eines viel reicheren Materials, ais es V i e r h a p p e r vorge- 
legen hat, vollauf bestatigen.
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Der Arbeit V i e r h a p p e r s  ist eine Verbreitungsskizze bei- 
gefiigt, auf der das ostalpine Areał recht gut dargestellt ist, wah- 
rend fur das westalpine Areał nur wenige Standorte eingezeichnet 
sind. Aufierdem ist der MaBstab der Kartę derartig klein, daB ge- 
rade die interessanten Einzelheiten gar nicht zurGeltung kommen. 
Eine zweite Verbreitungskarte in noch kleinerem MaBstab findet 
sich bei M ar ret .  Sie ist jedoch zu beanstanden, da — abgesehen 
von dem auBerordentlich rohen Eintragungsmodus der Verbreitungs- 
tatsachen — das westalpine Areał falsch eingetragen und unrichtig 
umgrenzt ist.

Im Jahre 1Q25 hatte ich Gelegenheit, die V. celtica ssp. pón- 
nina an verschiedenen, z. T. bisher noch nicht bekannten Lokalitaten 
im Monte Rosa-Gebiet zu beobachten und zu sammeln. Dies ver- 
anlaBte mich, die genauere Verbreitung der Art in den Westalpen 
festzustellen und kartographisch darzulegen, wobei sich recht inter- 
essante Tatsachen ergaben. Ais Unterlagen hierfiir dienten mir 
zunachst die Materialien folgender Herbarien*): Herbar des Bot. 
Mus. zu Berlin-Dahlem, Staatsherbarium in Miinchen, Herbier 
Boissier-Genf, Herbier Dełessert-Genf, Herbarium des Bot. Museum- 
Ziirich, Herbarium des Bot. Museum-Lausanne, Herbarium R. Mus. 
Florenz. Leider konnte ich das in Turin liegende Materiał nicht 
zur Einsicht erhalten. Ferner unterzog ich die sehr zahłreichen 
Exkursionsberichte, sowie floristischen und pflanzengeographischen 
Publikationen der in Frage kommenden Gebiete einer genauen 
Durchsicht, aus denen sich recht viele wertvolle Anhaltspunkte er
gaben. Gerade bei der in Rede stehenden Art lassen śich — abge
sehen von wenigen Ausnahmen — die Literaturangaben unbedenk- 
lich verwerten, da infolge der leichten Kenntlichkeit der V. celtica 
eine Verwechslung mit den anderen alpinen Vertretern der Gattung 
ausgeschlossen erscheint.

Im ganzen konnten so fur das westalpine Verbreitungsgebiet 
fast 150 Standorte festgestellt und auf der Kartę eingetragein 
werden. Es ist klar, daB mit diesen von mir ermittelten Lokalik 
taten bei weitem nicht alle tatsachlichen Standorte erfaBt sein 
kónnen, zumal da die in Betracht kommende Literatur auBerordent
lich zerstreut ist, doch glaube ich, daB die im Verhaltnis zur GroBe 
des Gebietes ziemlich hohe Żalił der Fundorte ausreicht, um ein ge- 
naueres Bild von der tatsachlichen Verbreitung dieser Art zu ge- 
winnen und gleichzeitig einen tieferen Einblick in ihre Aus- 
breitungswege und Ausbreitungsmoglichkeiten zu erhalten.

Standortsverhaltnisse und Hohenstufe.
Was zunachst die S t a n d o r t s v e r h a l t n i s s e  anbetrifft, so 

scheint V. celtica ssp. pennina kalkfreien Boden (Granit, Gneis) 
zu bevorzugen. In der Gran Paradiso-Gruppe wird jedoch auch 
haufiger Kalkuntergrund fur die Standorte angegeben (z. B.

*) Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle den betreffenden Herren fur 
die freundliche Ubersendung des Materials meinen besten Dank auszusprechen.
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F i o r i ,  Sched. nr. 366). Sie findet sich vor allem im Curyuletum, 
aus dem sie jedoch auch in andere Bestande iibergehen kann. Ich 
selbst habe sie im Monte Rosa-Gebiet am Col d' Olen zu vielen 
dicht zusammenstehend haufig auf flachen Felspłatten oder an 
grasigen Stellen der Felsblocke angetroffen, an Stellen, die nur mit 
einer diinnen, 3—5 cm hohen Humusschicht bedeckt waren.

Ais Begleitpflanzen habe ich an einer derartigen Lokalitat 
(artenarmes Curyuletum, Cimalegna bei 2875 m) notiert: Carex 
curvula, Senecio uniflorus, Leontodon pyrenaicus, Chrysanthemum 
alpinum und Achillea narta. An anderer Stelle (Cresta da Cima
legna, 2860 m) auBerdem Antennaria carpathica, Festuca Hallcri, 
Pedicularis Kerneri. An den nach O. N. O. exponierten, steilen 
Hangen des Corno del Camoscio kommt VaLeriuna celtica bei 2940 m 
sehr reichlich im Salicetum retusae vor. Die Begleitpflanzen*) 
sind hier folgende: *S,alix retusa, *Saxifraga oppositifolia, * Anten
naria carpathica, *Polygonum viviparum, *Erigeron uniflorus, *Bart- 
sia alpina, * Achillea nana, *Juncus Jacęuini, Luzula spadicea, Leon
todon pyrenaicus, Phyteuma pedemontanum, Elyna Bellardii, 
Festuca Haller i, Gentiana verna, Veronica alpina, Veronica belli- 
dioides, LLoydia serotina, Euphrasia minima, Saxifraga aspera ssp. 
bryoides, Sedum roseum, Poa alpina var. vivipara. Das Elynetum 
scheint V. celtica zu meiden, wenigstens habe ich sie im Monte 
Rosa-Gebiet in dieser Assoziation niemals angetroffen. In den 
Grajischen Alpen (Val de Cogne, Alpe Breuillet, 2400 m) hat 
W i l c z e k  (ex schedulis) sie an kurzrasigen Stellen in Gesellschaft 
von Primula pedemontana und Salix serpyllifolia vorgefunden und 
G u y o t  (1925 p. 51) beobachtete sie im Val Champorcher im 
Caricetum fimbriatae.

Hinsichtlich der H ó h e n s t u f e ,  in der V. celtica ssp. pennina 
vorkommt, ist zu bemerken, daB ihre Hauptyerbreitung zwischen 
21 CO und 3000 m liegt, so da8 diese Zahlen ais die mittlere untere 
und obere Hóhengrenze gelten kónnen. Verschiedentlich scheint 
die Maleriana auch noch tiefer yorzukommen. So erreicht der Mt. 
Colombo (Valgrisanche), auf dem H e n r y  (cfr. V a c c a r i  1911, 
p. 338) die Yaleriana festgestellt hat, nur 1840m und V a c c a r i  
(1911 p. 338) gibt ais niedrigste Lokalitat im Val Champorcher 
sogar 1800 m (Bois de Panosa) an. Auch im Val de Cogne scheint 
sie bis 2000 m hinabzugehen. Gelegentlich steigt sie sogar mit den 
Gebirgsbachen in die Taler hinab, so nach V a c c a r i  (1. c.) unter- 
lialb Valsavaranche (1500 m). Andererseits uberschreitet V. celtica 
yereinzelt auch die 3000 m-Grenze. Derartige, wohl durch besonders 
gunstige lokale Kliinayerhaltnisse erreichte Hóchststandorte sind: 
Capanna Linty bei 3000—3100 m (Val Gressoney) und die Becca 
di Nona, 3142 m (Valle di Comboe). SchlieBlich gibt V a c c a r i  
(1911, p. 37) ais hóchste Fundstelle den Antener-erzt-Haupt im 
Monte Rosa-Gebiet mit 3500 m an**) Hierzu ist jedoch zu be-

*) Die mit einem Stern versehenen Arten fanden sich in groBerer Menge vor.
**) Diese Angabe hat auch bei Schroter, Pflanzenleben der Alpen, 2. Aufl. 

p. 821, Aufnahme gefunden.



Zur Verbreitung der Valeriana celłica  L. 217

merken, daB dieser nórdlich der Capanna Linty gelegene Punkt auf 
auf allen einschlagigen Spezialkarten mit 3365 m eingetragen ist. 
Wie V a c c a r i  (1. c. p. 21) angibt, glaubt er auf Grund eines 
Vergleiches mit der bei 3647 m gelegenen Capanna Gnifetti an- 
liehmen zu miissen, daB die Hóhenangabe auf den Karten zu 
niedrig ist. Eine direkte Hóhenmessung durch Vaccar i i  liegt 
jedoch nicht vor! Abgesehen von der Unsicherheit einer der- 
artigen Schatzung der Hóhendifferenz, glaube ich auf Grund eige- 
ner Kenntnis des Gebietes, daB V a c c a r i  mit dieser Hóhen- 
schatzung entschieden zu hoch gegriffen hat, zumal auch die dort 
gefundenen Pflanzen hierfiir zu sprechen scheinen. Es ist daher 
wohl das beste, bis zur einwandfreien Feststellung einer anderen 
Hóhenzahl an der auf den Karten eingetragenen Angabe (3365 m) 
festzuhalten, so daB auch vorlaufig diese Zahl ais Maximalgrenze 
der V. celtica zu gelten hat.

Geographische Verbreitung.
Uberblicken wir die Verbreitungskarte der V. celtica ssp. 

pennina, so lassen sich deutlich drei V e r b r e i t u n g s g e b i e t e  
unterscheiden:

1. Die Walliser Alpen (vom Gebiet des Saas-Tales bis zum
GroBen St. Bernhard),

2. Die Gran Paradiso-Gruppe in den Grajischen Alpen und
3. Die Ostseite des Mont Cenis.

Im Bereiche der Walliser Alpen treten zwei recht auffallende 
Tatsachen hervor. Was zunachst die Lagę der Standorte betrifft, 
so befinden sich, wenn wir vorerst das Saas-Tal auBer Betracht 
lassen, die zahlreichen Standorte fast ausschlieBlich auf der Siid- 
seite des von Ost nach West streichenden Walliser Hauptkammes 
(Schweizeriscli-italienische Grenze), wahrend nur ganz wenige 
Fundstellen sich auf der Nordseite und zwar in nachster Nahe des 
Hauptkammes befinden. Dieser Hauptkamm, der vom Monte Moro- 
PaB iiber Monte Rosa — Lyskamm — Breithorn — Matterhorn — Mt. 
Collon—Mt. Gele bis zum Gr. St. Bernhard sich erstreckt, verlauft 
durch auBerordentlich stark vergletscherte Gebiete und fast aus
schlieBlich in einer Hohenlage von 3000—4600 m. Die einzigen 
Punkte, an denen er wesentlich unter die 3000 m-Linie sinkt, sind 
der Monte Moro-PaB (2862 m), der Col de Fenetre (2786 m) und 
die vier nahe beieinander liegenden Passe im Gebiet des Gr. S t 
Bernhard: Col de Menouve (2753 m), Col Borasson (2649 m), 
Col du Gr. St. Bernard (2473 m) und Col de Fenetre (2699 m). 
Es zeigt sich nun, daB die auf der Nordseite befindlichen Stand
orte der Valeriana in nachster Nahe dieser Passe liegen. Es liegt 
daher die Vermutung nahe, daB es der V. celtica nur an diesejn 
Stellen moglich gewesen ist, den sonst fur sie unpassierbarep 
Grenzkamm zu iiberschreiten.

Eine Bestatigung dieser Vermutung bieten die Verbreitungs- 
tatsachen im Val d’ Ollomont und in den ihm auf der Nordseite ent- 
sprechenden Talern Val de Bagnes und Valsorey. Alle drei Taler
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sind botanisch recht gut bekannt: Das Val d’ Ollomont vor allem 
durch B e a u v e r d  (1903) und G u y o t  (1921), das Val de Bagnes 
durch J a c c a r d  (1892/93 und 1900), C h o d a t  (1892 und 1895) 
und B e a u v a r d  (1903), das VaIsorey durch die eingehende 
pflanzengeographische Arbeit G u y o t ’s (1920). Im nórdlichsten 
Abschnitt des Val d’ Ollomont ist V. celtica ziemlich haufig und 
in einer Hóhenlage von 2400 bis 2800 m stellenweise massenhaft 
anzutreffen. Den Ubergang nach Nordosten ins Val de Bagnes ver- 
mittelt der breite, 2786 m hohe Col de Fenetre, der auf beiden 
Flanken ziemlich allmahlich ansteigt und nur auf der Nordseite 
schwach vergletschert ist. Gegen Nordwesten zum Valsorey stellt 
sich der nach beiden Seiten hin schroff abfallende und bis 3500 m 
hohe Kamm der Luisette entgegen, dessen niedrigster Punkt bei 
3113 m liegt und der auBerdem auf seiner Nordwestseite recht 
stark vergletschert ist. Nach den topographischen Verhaltnissen 
in diesem Gebiet ist eine Uberschreitung des Grenzkammes durch 
die V. celtica nur nach Nordosten hin uber den Col de Fenetre ins 
Val de Bagnes zu erwarten. Und tatsachlich ist die Valeriana hier 
bei Gde. Chermontane (cfr. J a c c a r d  1895 p. 180) festgestellt 
worden, wahrend sie im Valsorey vollkommen fehlt. Auch in den 
óstlich anschlieBenden Talern Val d’ Heremence und Val d’ Herans, 
die nach Siiden zu durch groBe Gletscher und hohe Gebirgskamme 
abgeschlossen sind, fehlt V. celtica (cfr. P a n n a t i e r  1902 u. 1903, 
und J a c c a r d  1904).

Im Gebiete des Monte Moropasses ist dann ein besonders 
intensives Vordringen nach Norden ins Saas-Tal zu beobachten. 
Hier hat die V. celtica auf der Nordseite des Passes bis zur Distel- 
alp (2170 m) iiberall festen FuB gefafit, ist óstlich ins Ofental bis 
zur PaBhóhe des Col d’ Antigine vorgedrungen und weiter nórd- 
lich u. a. auf dem Plattje oberhalb Saas ziemlich reichlich im 
Caricetum cumdae anzutreffen. Der nórdlichste Standort, bis zu 
dem V. celtica hier vorgedrungen, ist, liegt im Bereich der Triftalp 
bei Saas Grund, ca. 15 km nórdlich des Monte Moropasses.

Das óstlich des Saas-Tales auf italienischem Gebiet gelegene, 
reich verzweigte Valle di Antrona ist in botanischer Hinsicht noch 
eine terra incognita. Es ist daher sehr wohl móglich, daB die 
V. celtica wenigstens im oberen Talgebiet anzutreffen sein wird.

Am SimplonpaB scheint V. celtica nicht vorzukommen. Zwar 
wird sie von F a v r e  in seiner „Florę du Simplon“ (1876 p. 96) 
hierfiir ohne genauere Standortsbezeichnung angefiihrt, eine An- 
gabe, die auch in die allgemeineren Florenwerke wie J a c c a r d  
(1895 p. 180), P a r l a t o r e  (1887, p. 152), S c h i n z  und K e l l e r  
(1923, p. 643), H e g i  (p. 270), F i o r i  (1927, p. 513) Eingang 
gefunden hat, doch wird sie in allen, den zahlreichen neueren und 
z. T. recht eingehenden Exkursionsberichten dieser Gegend — P e r - 
r o u d  (1881), C h r i s t  (1894), C h o d a t  e t  F l a h a u l t  (1895), 
Ch o d a t (1895), W i 1 cz e k (1895), B e a u v a r d  (1912) — nirgends 
erwahnt. Auch habe ich in den von mir eingesehenen Herbarien 
keine Belegexemplare angetroffen. Dagegen kommt am Simplon
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Valerlana saliuuca Ali. vor, so dali die Móglichkeit einer Ver- 
wechslung hiermit besteht. Um die Angelegenheit zu klaren, habe 
ich Herrn Prof. D in  t e r ,  der sich im letzten Jahr 6 Wochen 
lang am Siinplon aufhielt und hier botanisch tatig war, gebeten, 
sein besonderes Augenmerk auf das etwaige Vorkommen von V. 
celtica zu richten. Wie er mir brieflich mitteilte, hat er diese 
Art trotz eifrigen Suchens nirgends finden kónnen. Ich selbst 
habe sie im ^uli 1925 dort auch nicht beobachtet. Nach alledem 
ist diese Standortsangabe zumindest recht zweifelhaft und bedarf 
erst einer einwandfreien neuen Bestatigung.

Im Zermatter Gebiet scheint V. celtica trotz der hier vor- 
handenen giinstigen Vegetationsbedingungen in der Gegend des 
Rothorns, Riffelberges und Gornergrates ebenfalls vollstandig zu 
fehlen. So lagen mir weder Belegexemplare vor, trotzdem ja ge- 
rade hier sehr viel botanisiert worden ist, noch wird sie hierfik 
bei C h o d a t  et  F l a h a u l t  (1895 p.CCLVIII), W i l c z e k  (1895 
p.CCLXX), J ac ca r d (1895, p. 180), B r au n  u. T h e l 1 un g (1921, 
p. 18), T h e l l u n g  (1922) oder R u b e l  (1923) angegeben. Da- 
gegen befindet sich im Herb. Zurich von W o l f  am Schwarzsee am 
FuB des Matterhorns gesammeltes Materiał und im Herb. Delessert 
v o n M o r i c a n d  gesammelte Exemplare mit derAngabe Mt. Cervin. 
Auch J a c c a r d  (1. c.) gibt Mt. Cervin ais Fundort (leg. L. T h o 
mas)  an, womit vielleicht die Gegend des Hórnli am Matterhorn 
gemeint ist. Im Herb. Berol., Boissier und Delessert liegen ferner 
einige Exemplare von alteren Sammlern nur mit der allgemeinen 
Angabe Nicolaital oder Zermatt. Da die einzigen, z. Z. vor- 
liegenden positiven Belege im Gebiet von Zermatt die aus der 
Gegend des Matterhorns sind, so ist es sehr wahrscheinlich, daB 
auch diese Materialien von dort stammen.

Auf welchem Wege sind nun die Fundstellen am Matterhorn 
erreicht worden? Eine Besiedelung von Osten her aus dem Saas- 
Tal halte ich fur vóllig ausgeschlossen, da die das Saas- undj 
Nicolai-Tal trennende Kette Dom-Alphubel-Strahlhorn zwischen 
3570 und 4550 m Iiegt und sehr stark vergletschert ist. AuBerdem 
ware es dann recht unverstandlich, daB am Rothorn und Riffel- 
horn V. celtica nicht vorkommt. Viel wahrscheinlicher ist eine *Be- 
siedelung von Siidwesten her aus dem obersten Val Tournanche, 
wo der nachste Standort am Aufstieg zum TheodulpaB in der Luft- 
Iinie nur 5 km entfert ist. Zwar liegen auch hier die niedrigsten 
Punkte (Furgg-Joch, Breuil-Joch) in einer Hóhe von 3350 m, 
doch ist es leicht móglich, daB wenigstens einzelne Samen der 
l/aleriana diese betrachtliche Hóhe infolge des stark aufsteigenden 
und auf der anderen Seite stark abfallenden Luftstromes iiber- 
winden konnten.

Die zweite auffallende Erscheinung in den Walliser Alpen ist 
das Vorhandensein zweier ziemlich scharf getrennter Areale, in 
denen die Zahl der Lokalitaten nach Norden zu gegen den Grenz- 
kamm wesentlich zunimmt. Das óstlichere Verbreitungsgebiet um- 
faBt in der Hauptsache das Val Gressonney im Siiden des Monte
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Rosa-Massivs. Hieran schlieBen sich nach Nordwesten die Lokali- 
taten im obersten Val Challant und bei Breuil und nach Osten dią 
im oberen Val Sesia an. Ein in óstlicher Richtung gegen das Val 
d’ Os&old vorgeschobener Standort befindet sich im Quellgebiet 
der Strona. — Das westliche, kleinere Areał liegt nórdlich Aosta im 
Bereich des Val d’ Ollomont und Val du Grand St. Bernard. Auch 
hier nach Norden zu eine Haufung der Standorte. Zwischen diesen 
beiden Verbreitungsgebieten liegt eine ziemlich groBe Liicke (Val 
Valtournanche und Val Valpelline), die zu der Annahme zwingt, 
daB das westlichere Areał nicht von Osten her besiedelt 
worden ist, sondern nach Siiden mit den Orajischen Alpen in, Zu- 
sammenhang stehen muB, zumal hier die nachsten Standorte auch 
ziemlich nahe liegen.

In den Grajischen Alpen liegt das Verbreitungszentrum der 
V. celtica auf der Nord- und Ostabdachung der Gran Paradiso- 
Gruppe im Bereich des Val di Chainporcher, Val di S. Marcel unid 
Valle di Cogne, wo sie recht haufig anzutreffen ist. Gegen Westen 
ist dann eine ganz auffallende und schnelle Abnahme der Stand- 
orte zu beobachten. So sind aus dem westlich Cogne gelegemen 
Valsavaranche bisher nur wenige Standorte bekannt geworden. 
In dem dann folgenden Valle di Rhemes scheint V. celtica nach 
V a c c a r i  (1911 p. 338) zu fehlen, wahrend in dem nachsten 
Paralleltal, dem Valle di Valgrisanche, noch zwei Standorte auf- 
gefunden worden sind, von dem der siidlichere offenbar von dem 
nórdlicheren aus besiedelt worden ist.

Weiter westlich im Gebiet des Montblanc-Massivs fehlt V. 
celtica nach unseren jetzigen Kenntnissen vollkommen. Zwar sollte 
sie nach friiheren Angaben (vgl. V a c c a r i  1900 p. 142) noch am 
Kleinen St. Bernhard vorkommen, doch hat V a c c a r i  (cfr. 1911 
p. 338) festgestellt, daB dies nicht zutrifft. Ebenso findet sich in 
der „Flora Pedemontana" von A l l i o n i  (1785) eine Standorts- 
angabe fiir das Tal von Courmayeur, doch ist die Valeriana dort 
niemals wiedergefunden worden (vgl. l / a c c a r i  1900 p. 142 und 
1911 p. 338), sodaB auch hier eine falsche Bestimmung vorzu- 
liegen scheint. Auch fiir die Umgebung von Chamonbc findet sich 
eine altere Angabe von C h e v a l i e r  (1866 p. XXI), nach der 
V. celtica auf dem Brevent vorkommen soli, doch ist diese Angabe 
seitdem trotz der guten botanischen Durchforschung dieser Gegend 
nicht mehr bestatigt worden (vgl. F i o r i ,  Sched. nr. 366; Payot 
1882 und 1890, Bon ni e r  1891.).

Von dem in floristischer Hinsicht noch recht wenig durch- 
forschten Siidabfall des Gran Paradiso-Massivs sind mir bisher 
keinerlei Fundstellen bekannt geworden.

In den siidlichen Grajischen Alpen (Mt. Levanna—Uja di 
Cimarella—Rocciamelone) scheint V. celtica — wenigstens nach 
unseren bisherigen Kenntnissen — recht selten zu sein. So konnten 
auf dem italienischen Ostabfall dieses Gebirgszuges nur drei 
Fundorte eingetragen werden. Doch ist wohl anzunehmen, daB mit 
der weiteren botanischen Erforschung der oberen Talabschnitte der
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drei Stura-Taler sich noch mehr Standorłe werden feststellen lassen. 
Einstweilen sind wir ja gerade iiber die Flora dieser Gegend recht 
schlecht unterrichtet. Vielleicht bieten auch jetzt schon die in 
Turin liegenden Materialien, die ich leider nicht zur Einsicht er- 
lialten konnte, einige weitere Aufschliisse dariiber. Ober den zu 
Frankreich (Savoyen) gehórigen Westabfall dieses Gebirgszuges 
sind wir genauer informiert. Doch hat V. celtica den hier von 
Nord nach Siid streichenden italienisch-franzósischen Grenzkamm, 
der bis 3676 m aufsteigt und besonders auf der Westseite recht 
stark vergletschert ist, nur an zwei Stellen (cfr. C h a  b e r t  1881 
p. 297) iiberschreiten kónnen, und zwar in der Gegend des Colle di 
Sea (3085 m) und weiter siidlich am Colle de 1’ Autaret (3010 m). 
Die beiden hier liegenden Standorte stellen zusammen mit dem im 
Bereiche des Mt. Cenis (vgl. unten) die einzigen Vorkomm- 
nisse der Art auf franzósischem Gebiet dar und liegen nur ca. 
5 km von den nachsten z. Z. bekannten Fundorten auf dem 
italienischen Osthang entfernt.

Ihre Siidgrenze erreicht V. celtica dann am Mt. Cenis. In den 
verschiedenen Herbarien liegt reichlich und mit genauen Stand- 
ortsangaben versehenes Materiał aus diesem von Botanikern oft 
besuchten und daher gut bekannten Gebiet. Der zum Colle del 
Moncenisio (2084 m) hinauffuhrende obere Talkessel des Valle 
delle Novatesa wird in einem groBen Halbkreis von einem Ge- 
birgskamm abgeschlossen, der bis zur Hóhe von 3667 m aufsteigt 
und auf dem die franzósisch-italienische Grenze verlauft. Aus 
allen Angaben gelit nun hervor, dafi V. celtica in ihrem Vorkommen 
auf die nach Nordost und Siidost gerichteten Hangę dieses Tal- 
kessels beschrankt ist. Der einzige Standort auf franzósischem 
Boden befindet sich hier in der zipfelartig in das italienische Gebiet 
vorspringenden Combę de Savine. Sonst hat die Valeriatia weder 
am Colle del Moncenisio noch an anderen Stellen den Grenzkamm 
uberschritten. So fehlt V. celtica auf der Nordseite des Mt. Cenis, 
wie aus der Arbeit M e y r a n ’s (1891) und denen anderer Autoren 
hervorgeht. Und ebenso scheint sie in der Gegend von Bar- 
donecchia, dem Quellgebiet der Dora Riparia, vollkommen zu fehlen 
(cfr. B e a u v e r d  1921).

Ob die Standorte in den Siidlich en Grajischen Alpen und auf 
der italienischen Seite des Mt. Cenis von der Gran Paradóso- 
Gruppe her besiedelt worden sind, BiBt sich z. Z. nicht sagen. Es 
muB vorerst die Frage geklart werden, ob in diesen Gebieten noch 
weitere Standorte vorhanden sind und, wenn dies der Fali ist, wie 
diese verteilt sind. Nach unseren jetzigen Kenntnissen erscheint 
ein derartiger Zusammenhang jedenfalls recht zweifelhaft.

Ahnliche Erscheinungen, wie wir sie bei der westalpinen V. 
celtica ssp. pennina beobachten konnten, zeigen sich auch bei der 
in den Ostalpen vorkommenden Unterart ssp. norica, wenn auch 
die Einzelheiten infolge der bedeutend niedrigeren Gebirgsketten 
im Bereich ihres Areals und der dort fast fehlenden Vergletsche- 
rung nicht so deutlich hervortreten. Auch hier ein Vordringen gegen
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Westen zu bis zum Lungau und dariiber hinaus bis in die Gegend 
von Kals und Windisch-Matrei (GIockner-Alpen) und nach Norden 
zu auf die Nordseite des Dachstein, Warscheneck und Pyrgas.

AuBerhalb des Alpensystems kommt die Gesamtart V. celtica 
L. nicht vor. Die Verbreitungsangabe Montenegro in manchen 
Werken, z. B. der Flora von B o n n i e r  ist auf die nachstverwandte 
V. Pancici Hal. et Bald. zu beziehen, die von unserer Art fnfolge 
des kopfigen Bliitenstandes und der reinweiBen Bliiten spezifisch 
verschieden ist und bisher nur in Montenegro gefunden worden 
ist. Naheres hieriiber vgl. H a 1 a s c y in Ósterreich. Bot. Zeitschr. 
41 (1891) p. 408.

Verbreitungswege.

Die Gesamtart Valeriana celtica L. stellt ohne Zweifel einen 
praglazialen Endemiten der Alpen dar, auf dessen mediterrane 
Abstammung bereits D i e l s  (1910 p. 32) hingewiesen hat. Die 
breite Liicke, die zwischen den Verbreitungsgebieten der beiden 
Unterarten besteht, laBt darauf schlieBen, daB das ehemals vor- 
handene zusammenhangende groBe Verbreitungsgebiet der Gesamt
art durch die starkę Vergletscherung der Alpen wahrend der Eiszeit 
vernichtet worden ist. Nur in zwei ganz getrennten Gegenden hat die 
Art in der Eiszeit eine Zuflucht finden konnen: In den Ostalpen auf 
der Ostabdachung der Gebirges vielleicht in der Grazer Gegend und 
in den Westalpen wahrscheinlich ani Siidost-FuB der Walliser Alpen 
(Gegend von Biella) und der Grajischen Alpen. Die geographische 
Zerstuckelung der Art hat dann dazu gefiihrt, daB auch die morpho- 
logische Weiterentwicklung der Art in den beiden Gebieten ge- 
trennte Wege einschlug, so daB daraus im Verlaufe der Zeit zwei 
deutlich unterscheidbare Unterarten hervorgingen. Von den beiden 
Refugien aus hat dann in postglazialer Zeit ein erneutes Vor- 
dringen der Art eingesetzt. In den Ostalpen in westlicher und 
nordwestlicher Richtung. In den Westalpen erfolgte es in nórd- 
licher bzw. nordwestlicher Richtung zu beiden Seiten der Dora 
Baltea gegen das Monte Rosa-Massiv zu und ins Gran Paradiso- 
Gebiet. Das weitere Vordringen von diesen Gegenden aus nach 
Westen ist offenbar durch die zahlreichen nunmehr in Nord-Sud- 
richtung verlaufenden, durch hohe Gebirgsriicken getrennten Seiten- 
taler des Valle Aosta sowie die hierdurch bedingte Richtung der 
Talwinde sehr erschwert. So sind, worauf schon oben hinge
wiesen wurde, die Standorte im Val d’ Ollomont und am GroBen 
St. Bernhard wahrscheinlich von Siiden her iiber das Aosta-Tal 
hinweg besiedelt worden. Und nur so ist es auch erklarlich, daB 
westlich des Valle de Cogne ein so schnelles Abklingen der Stand
orte zu beobachten ist. Das Montblanc-Gebiet hat, wie oben dar- 
gelegt wurde, V. celtica nicht erreicht. Zwar ist westlich des 
Valgrisanche eine Ablósung der Kristallinen Schiefer durch Kalk- 
gestein (Muschelkalk und Buntsandstein) zu beobachten, doch 
móchte ich den Wechsel der Gesteinsunterlage nicht ais Ursache
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fur das Fehlen der Vat,eriana ansehen, da sie ja in der Gran Para- 
diso-Gruppe haufig auch auf kalkhaltigem Boden festgestellt wor- 
den ist. Vielmehr mochte ich hierfiir das durch die topographische 
Gestaltung des Gebietes erschwerte Vordringen in westlicher Rich- 
tung verantwortlich machen. Gerade die Tatsache des Fehlens der 
Valeriana in dem westlichsten Talgebiet der Dora Baltea und am 
Ostabfall der Montblanc-Kette, die eine natiirliche Verbreitungs- 
grenze darstellen wiirde, scheint mir fiir die Annahme zu sprećhen, 
daB V. celtica auch jetzt noch in langsamem Vordringen begriffen 
ist, so daB die beiden Standorte im Valgrisanche ais vorgeschobene 
Standorte zu deuten sind.

Auf ihrem Vordringen nach Norden hat V. celtica, wie wir 
gesehen haben, bereits die hohe Kette der Walliser Alpen an 
einigen und zwar den niedrigsten Punkten iiberschreiten konnen. 
Das fur sie unpassierbare Monte Rosa-Massiv hat sie dagegen óst- 
lich umwandert und ist so ins Saas-Tal eingedrungen. Ein weiterer 
VorstoB an dieser Stelle iiber das Rhone-Tal hinweg an die Siid- 
hange der Berner Alpen ist ihr bisher noch nicht gelungen. Ebem- 
so wenig, wie ihr in ostlicher Richtung eine Uberschreitung des 
breiten Val d’ Ossola bisher gegliickt ist. Ob ihr dies in Zukunft 
moglich sein wird, erscheint recht fraglich.

Sehr wahrscheinlich ist ferner von ihrem Refugium am Siid- 
ostfuB der Grajischen Alpen aus auch ein VorstoB in westlicher 
Richtung im Zuge der Stura-Taler gegen den Grenzkamm der siid- 
lichen Grajischen Alpen, der ebenfalls schon an zwei Stellen iiber- 
schritten werden konnte, sowie bis zum Mt. Cenis erfolgt. Durch 
eine solche Annahme wiirden die bisher bekannten Verbreitungs- 
tatsachen in diesem Teil der Grajischen Alpen in ungezwungener 
Weise ihre Erklarung finden.

Aus den, im vorstehenden besprochenen Verbreitungstatsachen 
und den daraus abgeleiteten Verbreitungswegen der V. celtica ssp. 
pennina lassen sich gewisse Anhaltspunkte auch fiir ihre Aus -  
b r e i t u n g s m ó g l i c h k e i t e n  entnehmen.

Was zunachst die F l u g w e i t e  d e r  S a m e n  anbetrifft, so 
ergibt sich — auch wenn wir hierfiir nur die in dieser Hinsicht 
am gesichertsten erscheinenden Unterlagen heranziehen —, daB 
Entfernungen von 5—10 km mit Leichtigkeit iiberbriickt werden 
konnen. So betragt z. B. die Entfernung der zu beiden Seiten des 
Matterhorns gelegenen Standorte 5—6 km, ebenso die Entfernung 
von Mattmark zum Plattje bei Saas oder zwischen den beiden 
Standorten im Valgrisanche. 10 km betragt die Flugweite zwischen 
dem Turloz- und Monte Moro-PaB. Noch weiter (14 km) sind der 
Mt. Fallere und die Becca di Viou von den nachsten, siidlich von 
Aosta gelegenen Lokalitaten entfernt. Ja, es erscheint nicht un- 
móglich, daB auch noch gróBere Strecken iiberwunden werden 
konnen. Sollten zwischen dem Mt. Colombo (Valgrisanche) und 
dem Signal Sismonda (Valle di Comboe) keinerlei Standorte sich 
bcfinden, so karne sogar eine Luftlinie von 17 km hierfiir in Be*- 
tracht. Jedenfalls kann man schon aus diesen Beispielen entnehmen,
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daB der Samen der V. celtica 10—14 km weit, vielleicht sogar 
noch weiter fortgetragen werden und dort an geeigneten Stand- 
orten zur Entwicklung ko mm en kónnen.

Fur die Beantwortung der Frage, ob breite und tiefeinge- 
schnittene Taler tiberąuert werden konnen, liegen nur wenige An- 
haltspunkte vor. So steht wohl auBer Zweifel, daB die Samen der 
V. celtica iiber das Val Ancasca, das an dieser Stelle (Macugnaga) 
1200 m hoch liegt, hiniiber zum Monte Moro-PaB gelangt sind. 
Und nach unseren bisherigen Kenntnissen von der Verteilung der 
Fundstellen scheint auch das Aosta-Tal kein Hindernis gewesen 
zu sein, dessen Talsohle in dem fiir die Uberąuerung in Fragte 
kommenden Abschnitt bei 550—650 m liegt. Ober das bedeutend 
tiefer liegende und "breitere Tal des Val d’ Ossola (ca. 220 m) 
hingegen hat eine Ausbreitung bisher nicht stattgefunden.

Jedenfalls stellen hohe und stark vergletscherte Gebirgskamme 
ein bedeutend wirksameres Hindernis dar. So ist es, wie wir ge- 
sehen haben, der V. celtica unter normalen Umstanden nur mog- 
lich, Hóhen von ungefahr 3000 m zu iiberschreiten, eine Zahl, 
die auch gleichzeitig die mittlere obere Hóhengrenze ihrer 
vertikalen Verbreitung darstellt. Hierbei werden wohl die Gletscher 
und Schneedecken in ihrer Wirkung ais Staubfanger auch hin- 
sichtlich der Waleriana-Samen eine betrachtliche Rolle spielen. Nur 
dort, wo die Vergletscherung gering und gleichzeitig die sonstigen 
Bedingungen — starkę Windwirkung, sehr giinstige klimatische 
Verhaltnisse — ganz besonders giinstig sind, wie z. B. am Matter
horn, konnen auch noch hohere Lagen (3350 m) iiberschritteln 
werden, doch scheint dies nur eine sehr seltene Ausnahme zu sein.

Standortsverzeichnis
der l/aleriana celtica L. ssp. pennina Vierh.

(Abkiirzungen: B =  Herb. Boissier, Oenf; D =  Herb. Bot. Mus. 
Dahlem; F =  Herb. Mus. Florenz; O =  Herb. Delessert, Oenf; L =  
Herb. flot. Mus. Lausanne; M =  Herb. Bot. Mus. Munchen; Z Herb. 
Bot. Mus. Ziirich.)

Die mit einem ! versehenen Exemplare habe ich selbst gesehen. 

Nordliche W alllser Alpen.
S i m p l o n - G e b i e t :  Sur le Simplon ( T s c h i e d e r  ex W o l f  cfr. 

F a v r e  1876 und J a c c a r d  1895, p. 180).
Materiał von diesem Standort nicht gesehen! In neuerer Zeit 
nicht wiedergefunden. cfr. oben p. 218.

S a as t a l :  ohne genauere Angabe ( T h o m a s  1818 — B! O!;
S c h l e i c h e r  — B!; L a g g e r  — O 1; M u l l e r  1846 — Z!; 
T a v o r n e y  1860 — Z!; H a u s s k n e c h t  1862 — D!; 
S c h m i d t  — L!; H e s s  — Z!; F e l l e n b e r g  — Z!; Mu-  
r e t  1881 — Z!; T a v e r n i e r  — Z!; F a v r a t  1878 — L!); 
Alpcs de la vallee de Saas, terrain de Oneiss, Granit etc., 
2500—3000 m ( W o l f  1878 — B! Z!).



Zur Verbreitung der Valeriana celtica L. 225

Triftalp dc Saas, 2200 m ( Ri o n  1856 — G!; H u e t l i n  cfr. 
J a c c a r d  1S95 p. 180); Triftgratli, 2400—2700 m (H u e t  
d e  P a vi 11 o n 1853 — G! Z!; W o l f  1870 — Z!; M u r e t  
cfr. J a c c a r d  1895 p. 180); Plattje bei Saas Fee: Pentes 
rocailleuses de la Plattje, 2450 m, association de Carex curvula 
M a r r e t  nr. 99, 1907 — B !); Plattje ( Ko c h  1885 — L!; 
M u r e t  1840 — B!; C h e n e v a r d  ex J a c c a r d  1895 p. 
180); close to the top of the Plattje, 2570 m ( Cna k  — Z!). 

Furggalp: paturages de la Furgge Alpe ( T r a p p  — G! L!). 
Mattmark, 2123 m ( M a s s o n  1869 — L!; C a s t e l l a  1904 — 

F !; M u r i t h  cfr. J a c c a r d  1895 p. 180; M a r r e t  ctr. 
M a r r e t ,  pl. 375); supra Matmar ( C h r i s t  1839 — L!; 
Hb. L e r e c h e  1839 — B!); Mattmark, sur les hauteurs au 
sud de 1’auberge ( F a v r a t  1868 — L!).

Ofental, 2500 m ( W o l f  1897 — Z!; B i n e r  1875 — D! Z!; 
M u r e t  1869 — L!; S i e g f r i e d  — Z!; V u l p i u s ,  J a c 
c a r d  cfr. J a c c a r d  1895 p. 180); Col d'Antigine, 2800 m 
( W i l c z e k  1906 — LI).

Distelalp, 2300 m ( V u l p i u s  1852, 1856 — F! Z!; M u r e t  1852, 
1869 — L! Z!; W o l f  1870— Z!; F a v r e 1876— LI; C h e n e -  
v a r d  1880 — B! D! G! Z!; F a u c o n n e t  — Gl; D a e n e n
— G !; J a c c a r d  cfr. 1895 p. 180); Thaliboden, 2450—2500 m 
( J a c c a r d  1876 — G! L!; B u r d e t  — G! L! Z!); tres 
commune au Thaliboden ( T h o m a s  cfr. J a c c a r d  1895 p. 
180); haut de la Distelalp, vers le Mt. Moro, ca. 2500 m 
( W i l c z e k  1901 — F! L!); au pied du Montmort ( V e n e t z
-  LI);

Monte Moropass, 2860 m ( N a g e l i  — D !; R i o n  1845 — B! G!; 
G a r c k e  1846 — Dl; K ó l l i k e r  — B!; S c h l e i c h e r  — 
G !; E g l i ,  W e g m a n n  — Z!; B i n e r  1876, D a v e l l  — L!; 
P a r l a t o r e  — F!).

N i c o l a i  t a l :  Schwarzsee bei Zermatt, 2589 m ( W o l f  1896 — Z!);
du Mt. Cervin ( M o r i c a n d  — G!; T h o m a s  cfr. J a c c a r d  
1895 p. 180).

Bezuglich der folgenden Exemplare ohne genauere Standortsangabe 
vergl. oben (!): Nicolaital ( L a g g e r  1840 — B!; B o i s s i e r  
1831 — B!; C h a r p e n t i e r  — L!); Zermatt ( B a e n i t z ,  
Herb. Europ., 1874 — D !; F a u c o n n e t  — G!); A l p e s  de 
Zermatt ( B u r n a t  — LI; Hb. P a y o t  — L!).

V al d ’ A n n i v e r s ,  Va l  d ’ H e r e n s ,  Va l  d ’ H e r e m e n c e .  
Vacat! — vgl. oben p. 218.

V a l d e  B a g n e s :  Chermontane ( W o l f  ex J a c c a r d  1895 p. 180). 
V a l s o r e y :  Vacat! — vgl. oben p. 218.
Gr. St. B e r n a r d :  Ohne genauere Angabe ( F a v r a t  1870 — Z!;

M a r r e t  1862 — L!; B a r b e y  1879 — B!; D e l a s o i e  — 
F!); pres de 1* hospice ( C a r r o n  1879 — Dl); au-dessus de 
1’hospice ( R e u t e r  1851 — G !); paturages au St. Bernard 
( C a r r o n  1876 — L!); pres du lac, 2470 m ( F a r q u e t  — 
Zl; C a r r o n  1876 — L); extremite du lac de cóte du 
Piemont ( F o u c o n n  et  1856 — G !); plan de Jupiter, partout 
rare ( G a n d o g e r  cfr. V a c c a r i  1911 p. 338).

Mt. Cubit, 2500 m ( W o l f  1896 — Z!; R e u t e r ,  F a v r e ,  
W i l c z e k  cfr. J a c c a r d  1895 p. 180 und V a c c a r i  1911 
p. 338); Mt. Tzermannaire ( F a v r e  1870, B e s s e  1887 — 
Z!).

Versant italien: pelouses alpines ( Tri  p o t  1888 — D!); sur les 
pentes cscarpees et gazonnees de P autre cóte de 1’ Eclure en 
sortant du Loie du cóte dc Piemont ( R e u t e r  1851 — B!); 
pentes escarpees au-dessus de la sortie du torrent qui jacule du 
lac ( R e u t e r  1851 — B!); au pied sud du Mt. Mort ( F e r i n a  
cfr. V a c c a r i  1. c.).

F e d d e ,  Bepertorlum, Belheft LYI 15
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Pointę de Dronaz, 2470—2800 ( T h o m a s  cfr. J a c c a r d  1895 
p. 180; T i s s i e r e  cfr. V a c c a r i  1. c.).

Siidliche W alliser Alpen.
V a l l e  di  S t r o n a :  Sulle alpi di Strona (Bir.  ex P a r l a t o r e  1887 

p. 152).
V a l l e  A n z a s c a :  Macugnaga am Fufie des Mt. Moro Passes ( W o l f  

1884 — Z!).
V a l P i c c o l a :  Colle del Piccolo Altarc, 2630 m ( M e l c h i o r  1925, 

nr. 456 — D!).
V a l S e s i a :  Sui monti presso Riva ( C a r e s t i a  ex P a r l a t o r e  1887 

p. 152; F!); Colle delle Turlo, 2736 m ( R e u t e r  1853 — 
B!).

Vallone d’ Ol en: Grasige felsige Abhange westlich der Alp Piana 
Lunga bei 2120—2150 m ( M e l c h i o r  1925, nr. 512 — D !); 
vers le Col d’ Olen ( R e u t e r  1853 — R!); Cimalegna, am 
NordostfuB des Camoscio ( M e l c h i o r  1925, nr. 544 — D !); 
Cimalegna, flachgriindiger Boden auf Felsplatten und in Fels- 
ritzen, 2900 2700 m ( M e l c h i o r  1925, nr. 670 — D!); 
Cresta da Cimalegna, im Curvuletum bei 2860 m ( M e l c h i o r  
1925); Corno del Camoscio, 2900—3000 m (S o m m i er  1898 — 
FI; C h r i s t i l l i n  A r c a n g e l i ,  V a c c a r i  1900 ex Va c -  
c a r  i 1901 p. 430 u. 1911 p. 30, 338); O. N. O.-Hang des Ca
moscio, iin Salicetum retusae bei 2940 m ( M e l c h i o r  1925); 
Gipfelplateau des Camoscio, nahe dem Rande der Ostabsturze, 
3000 m ( M e l c h i o r  1925, nr. 971 — D!).

Vallone delle Pisse: Grasige Felshange im obersten Talkessel bei 
2740-2780 m ( M e l c h i o r  1925, nr. 949 — Dl).

V a l l e  di  G r e s s o n e y :  Monti Biellesi: Cima di Mombarone ( T r e v e s  
ex V a c c a r i  1911 p. 338); Colle de la Barma d’ Oropa sur 
Fontainemore, 2260 m (V a c c a r i cfr. 1. c.); Colle di Loo, 
2435 m ( C h r i s t i l l i n  cfr. V a c c a r i ,  1. c.).

Laghi di S. Grato (V a c c a r i cfr. 1. c.); Colle Dondenil sur lssime 
C h r i s t i l l i n  et V a c c a r i  cfr. V a c c a r i  I. c.); Col de 
Frudiere, 2273 m ( C h r i s t i l l i n  cf. V a c c a r i  1. c.); Alpe 
Renzola, 2200 m (Br i o s i  cfr. V a c c a r i  I. c.).

Valdobbia, nel Novarese ( B a l s a m o  — D !); Colle di Valdobbia, 
rochers granitiąues aux environs de 1’ hospicc, 2500 m (D i d i e r 
1858 in Bi 11 o t ,  FI. Gall. et Germ. exsicc. nr. 2684 — B! 
G !; C a r e s t i a  1898, F e r r a r i  1904 — F!; C h r i s t i l l i n  
cfr. V a c c a r i  1. c.).

Gressoney la Trinite: in herbidis alpinis supra pagum, 2500 m 
A r c a n g e l i  1880 in B a e n i t z ,  Herb. Europ. nr. 4219 — D! 
M! Z !); Colle di Pinten, 2780 m ( C h r i s t i l l i n  cfr. V a c c a r i 
1. c .); salendo da Gressoney al Colle d’ Olen, sopra la fonte Sella 
in rupibus, 2700—2800 m ( S o m m i e r  1898 — F !); Cour 
de Lys, 2100 m (Br i o s i  cfr. V a c c a r i  1. c.); am Lys- 
gletscher, unter der Alpe Salsa superiore, 2235 m ( K n e t s c h  
1894 — Z!); le long du glacier de Lys, 2300—2500 m ( L a g g e r 
1845 — LI); sous la cabane Linty, 3000—3100 m ( V a c c a r i  
cfr. 1911 p. 30); Antener-erzt-Haupt, 3365 m (V a c c a r i cfr. 
1911 p. 37); Chapelle de St. Anna sur la Trinite (V a c c a r i 
cfr. 1911 p. 338); Colle Bettaforca, 2676 m ( A u e r s w a l d  
— D! LI; C h r i s t i l l i n  cfr. V a c c a r i  1. c.).

V a l d i C h a l l a n t :  im Val Chaliant ( B a g l i e t t o  ex P a r l a t o r e  
1887 p. 152; tra Fiery et le Cima Bianchc ( P i c c o n e  1872 

F!); Colle sud della Cima Bianchi, 2850 ( V a c c a r i  cfr. 1901 
p. 430 u. 1911 p. 338).

V a l l e  di  V a l t o u r n a n c h e :  entre Brcuil et le Col St. Theodule 
( S c h l e i c h e r ,  T h o m a s  cfr. Y a c c a r i  1911 p. 338).
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V a l l e  di  St.  B a r t h e l e m y :  a Fontaney et a Cunei (V a c c a r i cfr. 
1911 p. 338).

V a l l e  di  V a l p e l l i n e :  Becca de Viou, 2850 m (V a c c a r i 1899 cfr. 
V a c c a r i  1901 p. 430 und 1911 p. 338).

V a l d’ 0 1 1 o m e n t :  Bassin de 1’ Eau Blanche aux environs de la cabane 
du C. A. I., non rare (cfr. G u y o t  1921 p. 206); yallone de la 
Balme, 2400 m ( Va c c a r i  1902 — B! FI); cntre la Balme 
et Mt. Gele ( H e n r y  et V a c c a r i  cfr. V a c c a r i 1911 p. 338); 
du Col de Fenetre au Chalet, 2600 m, au bas de la chaine 
granitique de la Balme (cfr. B e a u v e r d  1903 p. 33); enlre le 
Chalet du Col de Fenetre et le sommet du Mt. Gele, 2500 - 
3000; a 2700—2800 m en quantite sur une arete gazonnee (cfr. 
V a c c a r i  1903 p. 69 et 70).

Bassin de By: V. celtica semble manquer dans le bassins de 1’ Eau 
Noire (cfr. G u y o t  1921 p. 206).

V a l C l u s e l l a :  Mt. Fallere, mais rare (V a c c a r i cfr. 1911 p. 338 et 
1906 p. 142).

NordUche Grajische Alpen.

V a 1 S o a n a :  Val di Campiglia, pies St. Besso, 2400 m (W i 1 c z e k
1908 — LI); sur le versant sud du Col de la Nuova, ca. 2700 m, 
terrains granitiques ( L e r e s c h e  1846, 1847 — L!).

Valle di Valprato, Colle Balme, 2900 m; Cresta Colle Arlens; Colle 
Bocchetta della Ochi, 2400 m; Monte Marżo, 2750 m; Colle 
Santanel; Colle Larissa; Gran Becco (cfr. L a n z a  1920 p. 
19, 20, 22, 23, 24, 57 et V a c c a r i  1909 p. 188, 189).

V a l C h i u s e l l a :  Col Bocchetta della Ochi, 2400 m (cfr. V a c c a r i
1909 p. 188); Valchiusella du Mt. Margo, 2280—2400 m 

( W i l c z e k  1906 — L!).
V a l l e  di  C h a m p o r c h e r :  Tres commun partout de 1800 ( B o i s  

d e  P a n o s a )  a 3000 m (cfr. V a c c a r i  1911 p. 338); au Bec 
Raty, 2383 m, in Caricetum fimbriatae (cfr. G u y o t  1925 p. 51); 
a Dondena, 2100—2500 m ( V a c c a r i  1904 — G!); in monte 
Dondena, loce dieto Baraveuil, in pascuis et locis lapidosis, 
2300 m, solo calcareo schistoso (V a c c a r i 1904 in Flor. exsicc. 
Ital. nr. 366 — F! L! Z!); zwischen Dondena und Lac 
Miserin (cfr. G u y o t  1925 p. 49); Tour de Ponton; Col Fe
netre de Champorcher; Bec Costazza, 3000 m, Mt. Rosa dei 
Banchi (cfr. V a c c a r i  1911 p. 338).

Comba della Legną a Chanessi et Mt. Marżo jusqu’ au sommet 
rare sur le gneiss (cfr. V a c c a r i  1. c.); Col de Santanel (cfr. 
G u y o t  1925 p. 48).

Vallone della Amanda: entre le Chalet de 1’ Amandę et Col Fricole 
(V a c c a r i cfr. 1. c.).

Vallone della Brengole: Col de Valbella sur Brengola; Col de la 
Croix de Vernoille (V a c c a r i cfr. 1. c.).

V a l l e  d e  Lac  G e l a  (V a 11 e de  C h a m p d e p r a z ) :  Prts du Grand 
Lac et du Lac Blanc ( V a c c a r i  cfr. 1. c.); Pontey a Vermiana 
( H e n r y  cfr. V a c c a r i  1. c.).

V a l P o n t o n :  au Col Lantanc (V a c c a r i cfr. 1. c).
V a l C 1 a v a 1 i t e ( Val  de  F e n i s ) :  entre Plan de la Clavalite et 

Cuneus et au Col de Fenis (V a c c a r i cfr. 1. c.).
V a l l e  di  S. M a r c e l :  Assez abondante dans Ies paturages rocailleux de 

la vallee de St. Marcel entre 2100—2400 m ( L a g g e r  1845 — 
LI); in alpis praetoriis St. Marcel ( L a g g e r  1845, nr. 669 — 
G! L!); La Chaz et de la jusquJ au Col Coronas (Va c c a r i 
I.c.); aux alentours de la maison de chasse du baron Peccoz; 
en montant an col St. Marcel a 2600 m; au Col St. Marcel, 
2907 m (cfr. B e s s e  et V a c c a r i  1903 p. 100); pres du Col 
de Cogne (Hb. M e r c i e r  1825 — B!); Col de la Rossa 
( V a c c a r i  1898 — F!); en Avert (Hb. G a u d i n  — LI).

15*
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V a l l e  di  L o r e s :  Vallone di Brisogne, au Lac-Long et Grand-Lac 
(V a c c a r i 1. c.).

V a l l e  di  C o m b o e :  Signal Sismonda ( V a c c a r i  — F !); Comboe
au Grand-Ce; Becca di Nona ( V a c c a r i  cfr. 1911 p. 338). 

Vallone d’ Arbole partout ( V a c c a r i  cfr. 1. c.); Col d’ Arbole 
( S o m m i e r  1898 — F!); Lac et Pas de Chamole ( V a e c a r i ,  
M e n s i o  cfr. V a c c a r i 1. c.).

V a l l e  di  C o g n e :  partout de 2000 a 3000 m (cfr. V a c c a r i  1. c.);
Alpes de Cogne, hautes paturages ( N a v e I I e  1883 — D! 
Z!; R o s t a n  1864 in Exsicc. pedemont. nr. 120 — O !;
D e l a s o i e  1854, M e r c i e  r 1855, C a v i n  — D!); mon- 
tagnes de Cogne, elle abonde dans les paturages peu au-dessus 
de la limite du bois ( M u l l e r  1852 — I)!); Punta Pousset, bei 
der Quelle unter der Alpe Pousset inferiore, 2100 m ( K n e t s c h
1897 — Z!); paturages eleves de la Poussette pres de Cogne

avec Saponaria lutea (Mii 11 er  1852 — Dl, F! G !); en
montant au Col d’ Arpisson ( R e u t e r  1863 — BI); paturages
pres de Filon, 2400 m ( J a c c a r d  1880 — L!);

Valle di Valmontey: VaImontey ( W i l c z e c k  1894 — L!); prati 
sassosi presso il accampamento del Louson, 2580 m ( Bo i  z o n  
1911 — F !; cfr. B o i z o n  1918 p. 368); Colle di Louson 
( B e y e r  1887 — O!); Alpe le Money, 2333 m ( K n e t s c h  
1892, 1894 — Z!).

Valle di Grouson: Felsschlucht zwischen Bergella di Pita et Bergella 
di Grouson, 2180 m ( K n e t s c h  1897 — Z!); Alpe de Grouson 
( K n e t s c h  1894 — Z!); a Chalet de Grouson 2271 m (cfr. 
B e s s e  et V a c c a r i  1903 p. 103); a 2400 m (cfr. B e s s e  
et Va c c a r i 1. c.).

De Cogne a V Alpe Chavanis, ca. 2200 m ( W i l c z e k  1894 — 
L!); Chavanis, hord du torrent ( C h e n e v a r d  1890 — G! 
L!); embranchement de Chavanis (Hb. Me r e i er 1825 — 
B!); Alpe Chavanis ( W o l f  18S7 — B!); embranchement de 
Grosjean, Chavanise (M e r c i e r 1825 — B!; M ur e t 1845
— L!); Col de Grosjean ( D o u a i  1852 — L!); paturages ro- 
cailleux, dominant Chavanis (cfr. M a r r e t pl. 375); Matten 
siidóstlich Chavanis, 2350 m, stellenweise herrschend ( D i e l s
1898 — D !); zwischen der Alpe di Chayanis e di Breuillet, 
2400 m ( W i l c z e k  1897 — L!); ndrdlich der Alpe Breuillet, 
unweit des Baches ( B e y e r  1887 — Dl); a 1’ Alpe Breuillet ca. 
2400 m, freąuent dans les gazons ras et frais de la region alpine, 
gneis — avec Primula pedemonłana et Salix serpyllifolia (W i 1 - 
c z e k  1910 — LI); abondant a 1’Alpe Breuillet, 2400—2500 
m ( W i l c z e k  1897 — LI; B e r g e r  1887 — D l); sous les 
blocs et dans les paturages de Breuillet, 2350—2450 m 
( S c h m i d e l y  1890 — G!; B u r d e t  1880 — L!); sur le 
yersant nord du Col de Ńuova, ca. 2700 m ( L c r c s c h e  
1846, 1847 — BIL!); Colle Arictta Nouva, 2900— 2940 m ( Bo i -  
t h i e r  1832 — B!; B o i s s i e r  1833 — LI; W i l c z e k  1904
— LI; V a c c a r i  cfr. V a c c a r i  1901 p. 431, 1909 p. 190, 
193).

V a l i e  di  V a l s a v a r a n c h e :  Au-dessous de Valsavaranche, 1500 m, 
dcscendue avec le torrent (cfr. V a c c a r i  1911 p. 337); montee 
au Col Louson, partout ( Mai l i ,  et V a e c a r i ,  cfr. 1. c.); de 
Valsavaranche au Col Louson, ca. 2600 m ( W i l c z e k  1904
— LI); Moncorve, 2860 m ( W i l c z e k  cfr. V a c c a r i  1. c.); 
an Grand Paradis, ca. 2700—2800 m ( W i l c z e k  1894, 1895 — 
L!); Ref. Vitt. Em. au Grand Paradiso, 2775 m ( H e n c h o z  
1894 — LI; S o m m i e r  1898 — F!); Colle Nivolet, 2640 m 
(V a c c a r i cfr. 1. c.).

V a l l e  di  C e r e s o l e :  Au lac Cerru, 2250 m, paturages ras et frais 
( W i l c z e k  1910 — LI).
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V a l l e  di  R h e m e s :  V. c e lt ic a  scheint zu fehlen, vgl. B e y e r  1891 
und V a c c a r i  1911 p. 338.

V a l l e  di  V a l g r i s a n c h e :  Mont Coiombo, 1840 m, sur Liverogne 
( H e n r y  cfr. V a c c a r i  1. c.); dans une seule station au nord 
du village de Valgrisanche ( V a l e r i e n  cfr. V a e e a r i  1. c.). 

V a l l e  d e l l a  T h u i l e ,  V a 11 e e de  C o u r m a y e u r ,  V a 11 e e de  
C h a m o n i x :  V. celtica fehlt, vgl. oben p. 220!

Sudliche Grajlsche Alpen.
V a l l e  di  S t u r a  di  Al a:  Montagnes au fond de la vallee de Lanzo, 

Mussa ( B e l a n g e r  1829 — Q!).
V a l l e  di  S t u r a  di  Vi u:  Sui monti di Viu ( B a l i  cfr. P a r l a t o r e  

p. 152); in monte Solera prope Viu ( B a l i  1863 — F!).
V a 11 e d’ A r c (S a v o i e ) : Bonneval, a l’Ouille-du-Re, rochers herbeux 

de la region alpine superieure ( Cha  b e r t  1879 — F!);
l’Ouille-du-Re, gazons tres eleves ( C h a b e r t  1906 — F!).
— cfr. C h a b e r t  1881 p. 297, R o u y  1903 p. 89, B on  n ie  r 
p. 52.

Vallee d’ AveroIe. Sur les moraines du glacier de 1’ Autaret, com- 
mune de Bessans ( C h a b e r t  1874 -— Z!); extreme abondance 
sur les rochers herbeux qui longent le glacier de V Autaret 
( C h a b e r t  1879 — B! F!). — cfr. C h a b e r t  1881 p. 297, 
R o u y  1903 p. 89.

V a l l e  d e l l a  N o v a t e s a :  Mt. Cenis ( R e u t e r  1843 — D! L! F !;
B o n j e a n  1863 — F! O!; C h a v i n  1863 — Gl; F r a y  1869
— G!; R o s t a n  1884 — F! G !); pres du telegraphe ( T h o m a s
— G!); paturages a 1’ orient de Rattacreuse, 2300 m (D i d i er  
1876, Soc. dauph. nr. 2094 — B! F! Z!); rochers et pelouses a 
Pattacrousa ( N e y r a  1879 — D! Q !); paturages du Petit Mt. 
Cenis ( R e u t e r  — D!); a 1’ eau Blanche ( H u g u e n i n  1843 
nr. 3621, nr. 364, nr. 37 — B! D! F! L! G! ;  M a l i n v e r n i d i n  
1857 — F !; B e c c a r i  1863 — F !; C h a b e r t  1898 — F !); 
pelouses autour du Lac Blanc ( N e y r a  1879 — D!); rochers 
au-dessous de la rive gauche dans les Lacs Noir et Blanc et 
sur les bords du ruisseau, descendant du Lac Blanc sur les 
montagnes du Mt. Cenis ( J a y e t  1856 in B il l o t ,  Flor. Gall. 
Germ. exsicc. nr. 2482 — B! G!); La Savine, versant italien 
( P e r r i e r  d e  l a B a t h i e ,  1863 — G !); combe de Savine, 
Maurienne ( B a l i  1863 — F!).
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