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Vorwort. 

Vor zehn Jahren erschien der erate Band dieser Studien t in clem die 
aJlgemeinen pflanzengeographischcn Verhaltnissc dec Karpathen geschildert 
wurden. Er fand freundllche Aufnahmc, und scin Inhalt hat ohoe Zweifel 
zu Forschungen auch von anderer Seite angeregt. lch se1bst habe in der 
Zwischenzeit manchen Funkt noch eingchender studiert. Alljahrlich fUhrten 
mich mindestens zweimal Exkursionen in das Gebiet, so daO die meisten Bezirke 
des Gebirges mir jm Laufe deT Zeit recht vertraut wurden. Die am Schlusse 
gegebene Literaturubersicht zeigt, wa meine Studien inzwischen eingesetzt 
haben. 

Der unbefangene Leser wird den Eindruck gewinnen, daD die nachstehende 
Schilderllng auf eigener Anschauung beruht und nur ausnahmsweise die ~ite
ratuf berUcksichtigend referiert. NaturgemaD ist die Kenntnis der einzelnen 
Bezirke von ungleicher Tjefe) und skherlkh werden noch manche neuere 
Entdeckungen, vermutlich auch Uberraschende Funde gemacht werden. Solehe 
erwarte ich in erster Linie aus den Rodnaer Alpen im weiteren Sinne und 
den siidwestlichen Randgebirgen Siebenburgensj ich glallbc aber kaum, dan 
dadurch die pflanzengeographischen Beziehungen der einze1nen Gebiete zu
einander eine grundsatzliche Anderung erfahren werden. 

Man wird billigerweisc von der naehfolgenden Darstellung nicht verlangen 
durfen, dall aile Fflanzenarten Erwiihnung finden. Das ist die Aufgabe einer 
Flora, aber nieht die einer ptlanzengeographischen Schilderung. Auch in def 
Bewertung der einzelnen Sippen - ob Art oder Varietii! oder ob Uberhaupt 
als unterscheidungswert zu berUcksichtigen - wird eine allgemeinere tiber
einstimmung schwer zu erzielen sein. Das unterliegt nur zu sehr dem sub
jektiven Ermessen des EinzeJnen. Nicht eiomal gleichartig kann die Bewertung 
def Species bei den versehiedenen Gattungen ausfallen. 

Eine besondere Schwierigi<eit bereiten die Angaben der alteren Floristen 
Siebenburgens. lhr Speciesbegriff ist vielfach. sehr eng, und zahlreiche ihrer 
Daten beruhen ohne Zweifel auf unriehtiger Bestimmung. leh habe mich 
daher in so!chen Fallen mc;glichst an eigene Beobachtungen und die Angaben 
der neueren Forscher gehalten. Aber die Annahme gewinnt immer mehr an 
Wahtscheinlichkeit, daB im Laure des letzten Jahrhunderts durch die intensiv 
bf:trlebene Weidewirtschaft manche der siebenbilrgiscben Arten ausgestorben 



VI Vorwort. 

Die speziellere Kenntnis des Gebirges und eine - wenn auch recht ober
flachliche - Bekanntschaft mit den Sprachen der Hirtenbevolkerung im Westen 
und Osten half uber manche Schwierigkeit der Exkursionen hinweg. Wohl 
niemals und nirgends traten ernstlichere Hindernisse miT entgegen; denn die 
einzige etwas kdtische Situation am Ver[u Pietrosz bei Borsa - der jiidische 
Sennhirt, neben clem liegend wir am 5. August 1904 die Gewitternacht ver
brachten, ll'lttc sich gegen cin Uhr nachts gerauschlos erhoben und hielt sein 
Schachtcrmesser ZUlU Oberfall bercit - wurde dUTch die \\lachsamkeit meines 
Freundes Dr. W. LIMPRICIIT und seinen geladenen Revolver rasch beseitigt. 
Ieh mochte auch hier annehmen, daO der Mann nicht im VoUbesitze seiner 
gcistigen Kriiftc handelte. reh kann sonst nicht anders als mit herzlichem 
Dankc der Gastfreundschaft def rumanischen Birten gedenken J die, so eng 
aueh ihr Gesichtskreis scin mochtc, ihre Hilfe mir nicht versagten. Von meinen 
Assistentcn, die mich auf den Reisen begleiteten und meine Bestrebungen 
unterstutztcn, geblihrt Dank den Ilerren Direktor Dr. GROSSER) Oberlehrer 
Dr. \V. LBll'lnCIIT) Professor Dr. \VEBEEBAUEJ{ und Privatciozenten Dr. HUBERT 

WI:\KLER. Ein ganz besondcres Interesse aber nahmcn an dicsen Studien 
Dr. A. LtKGELSIIEIM und mcin Sohn Dr. F. PAX, die bdde in einzelne Fragen 
der Pflanzen- und Ticrverbrcitung in den Karpathen selbstandig und tiefer 
eindrangen. 

Den zahlreichen ungarischen Freunden, speziell meinem verehrten Herrn 
Kollegen Professor Dr. G. LIND)lER in Hermannstadt, sowie Herrn Forst
verwalter CURT SCHMIDT in Bro~teni-BarnarJ in dessen gastlichem Hause ieh 
so oft die freundlichste Aufnahme und Forderung fand, danke ich auch hier 
nochmals flir ihre glitige Unterstlitzung. 

Breslau, im Juni 1908. 
F. Pax. 
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Erster T eil. 

SpezieUe Besprechnng der fossilen Flora der Karpathen. 

Erstes Kapitel. 

Die Tertiarflora. 

1. Die einzelnen Floren. 

Die gegenwartige Verbreitung der Pflanzen ist das Ergebnis einer langen 
Entwicklung, deren Anfange sich allmahlich in frilheren Erclperioden verlieren. 
Je weiter cler Blick nach rlickwarts streift, desto unsicherer werden die Be
ziehungen der heutigen Flora zu der Vegetation, die ehedem dasselbe Gebiet 
bekleidete. Schon fruher wurden die allgemeinen Gesichtspunkte hervor
gehoben, die nach unseren jetzigen Kenntnissen den Entwicklungsgang der 
Karpathenfiora seit dem Tertiar bestimmen (Bd. 1. s. 234). Nicht nur das 
tiefere Eindringen in den Gegenstand, begiinstigt dUTch neuere Arbeiten1 gab 
die Veranlassung, auf diese Tatsachen noeh einmal zurtickzukommen, vor 
aHem waren bestimmend hjerftir die grundlegenden geologischen Studien von 
VICTOR UHLIG '), die auch auf die l'flanzengeographie des Gebirges ein ver
;indertes Licht werfen. 

Die Besprechung der karpathischen Tertiarflora knupft an eine reiche 
und zerstreute Literatur an I die bei den einzelnen Fundstellen genannt wird. 
Unter den Forschern, welcbe sie studierten, verdienen DIONYS STUN. und 
MORITZ STAUB in erster Linie genannt zu werden. BezUglich der allgemeinen 
geologischen· und historischen Verha.ltnisse verweise i.:::h hier auf die Zu .. 
sammenstellung von M. v. HANTKEN und die .Geologie Siebenbiirgens< von 
HAUER und STACHE'). 

1) V. UHLIG, Ban ond Bild der Karpathen. Wien und Leipzig J903. 
2) M. v. H.\N"r1tEN, Kohlenfloze in Liindern ungar. Krone. Budapest 1878. HAUER 1t1ld 

SrACU&, Geologie Siebenbiirgens. Wien 1863. 



Enter Tell. 

a. Die Tertiii>;/lorcn am NordfujJe des Gebirges. 

Nur aus dem westliehen Teile sind TertHirpflanzen bekannt geworden, 
namentlich aus der Umgebung von Krakau. Die Fundstellen sind falgende. 

I. Swoszowice. Die Ablagerung faIlt in das obere Miodin. Die Flora 
deutet auf ein etwas warmeres Klima hin und zeigt Anklange an die Vege
tation Nordamerikas, Ostasiens und der MittelmeerUinder. Nachgewiesen sind 
Sequoia Langsdorfii, Alnus Kefersteinii, Quercus grandidentata, Castanea 
Kubinyi, Carpinus grandis, Zelkova U ngeri, Ulmus parvifolia, Populus glanduli
fera, CinnamoOlum Buchii, C. polymorphum, Diospyros brachysepala, Rham
nus Gaudini, Prunus Zeuschneri, Carya bilinica. Dazu kommen noch andere 
Funde, die meiner Meinung nach eine sichere Bestimmung ausschliellen. -
Die fossile Flora von Swoszowice wird behandelt von F. UNGER, BUitterabdriicke 
aus dem Schwefelfloze von Swoszowice. Haidingers naturw. Abh. III, I. Abt. 
(1849) 121; D. STUR, Sehwefelftihrende Sehichten. Jahrb. geol. Reiehsanst. 
Wien XVII (1867). 126; D. STUR, Neue Pfianzenfunde. Verh. geoL Reichs
anst. Wien 1873. 202. 

2. Wieliczka. Die zuerst von F. UNGER studierte Flora wurde spater 
von D. STun einer eingehenden Nachprtifung unterworfen. Er gelangte hier
bei zu wesentlich abweichenden, damr aber auch weit hesser begrlindeten 
Ergebnissen, auf die hier Bezug genommen wird. Gerade die gute Erhaltung 
der zahlreichen Fruchte verleiht der Bestimmung einen hohen Grad von Ge
wi1lheit, die zu erreichen die etwas oberfHichliche Arbeit UKGERS ausschlo.3. 
Die Flora des Salzstockes besteht vorherrschend aus Kiefernzapfen, Carya
Ntissen und Trtimmern von verrottetem Holze, wahrend Blatter und auffallender
weise selbst die Nadeln der Coniferen fehlen. Nachgewiesen wurden Pinus 
salinarum, P. polonica und P. Russeggeri, von denen die erste in die Verwandt
schaft der F. austriaca geh6rt, w<ili.rend die oeiden anderen amerikaniscben 
Typen naher stehen; ferner Friichte von Liquidambar europaeum, die Stein
kerne von Carya costata, C. ventricosa und Juglans salinarum, sowie die Samen 
von Aesculus salinarurn. Meiner Meinung nach bleiben unsicher der frag
mentarisch erhaltene Steinkern einer Mandel, die Frucht von Cassia und cler 
von STUR als Raphia gedeutete Fund. . 

Die Ablagerung ist jungen Alters und soll in das Plioclin gehoren, diirfte 
dano aber sieher den alteren Schichten dieser Periode anzugliedern sein. Die 
Flora zeigt vorwiegend .amerikanischen Charakter«. - Literatur: F. UNGER, 

Pflanzenreste im Salzstock von Wieliczka. Denkschr. Akad. Wiss, Wien 1850' 
r. 311; D. STUR, Beitr. genauen Deutung Pfianzenreste. Verh. geolog. Reicbs
anst. Wien 1873. 6. 

b. Die Tfrtiii>;/lorm am Siidrande der Westkarpatkcn. 

In einer breiten Randzone, die .. etwa in b0!l:enftirmigem Verlaufe 
Ptistyen (Pistyaoj bis E,peries die Gebirgsrnasse umsliumt, sind Tertiiirpft 
nachl!ewiesen worden. A~' ni;.l!t .alle Fundstellen l!ewahren ein beftiedlg 



E"tes Kapite:1. Die Temir8ora. 

Bild von der Zusammensetzung jener Vegetation: Nur die Umgebung der 
heutigen Hegyalja kann in dieser Beziehung auf grollere Vollstiindigkeit An
spruch erheben. Die mir bekannt gewordenen Floren sind folgende. 

I. pasty"n. In .der Nahe von Szered fand D. STUR (Verb. geo!. Reichs
anst. Wien ,859. 78) im Sandsteine und bei Post yen selbst im Traehyttuffe 
Blatter von Carpinus grandis, die dem Oberrniocan angehoren. 

2. Die Gegend von Kremnitz (Kormoczbanya) und Schemnitz (Sel
meczbanya) hat von mehreren Fundstellen fossUe Reste geHefert, deren Er
haltungszustand freilich nicht immer befriedigt j n?mentlich erscheinen die von 
Heiligenkreuz (Szt. Kereszt) bekannt gewordenen Abdriieke vielfaeh sehr frag
mentarisch und zur genaueren Bestimmung wenig geeignet. Die Abdrlicke 
sind im Sandsteine, SiiOwasserquarze oder Trachyttuffe eingebettet. 

Die bier in Betracht kommenden Fundorte liegen bei Handlova, Jasz
traba, Kozelnik, Heiligenkreuz (Szt. Kereszt), Lutilla, Mocsar, 
Rybnik, Tepla, Selmeezbanya, Hlinik, Ilia, Skala mlin und Na Za
vo ce und gehbren bis auf Hlinik und llia, die in das Unterpliocan eingereiht 
werden, den oberen Schichten des Miocans an. Beachtenswerte Unterschiede 
in der Zusammensetzung der Flora an den einze1nen Fundstellen lassen sich 
aber schwerlich erkennen. Wenn ich von ganz zweifelhaften Resten absehe, 
so setzt sich, nach AusschluO dieser, die jungtertiare Flora cler Gegend von 
Kremnitz und Schemnitz auS folgenden Typen zusammen: 

Cystoseirites Partschii Skala mlin. 
Blechnum dentatum Heiligenkreuz. 
Osmuncla lignitum Ilia. 
Glyptostrobus europaeus HIinik, Heiligenkreuz. 
Libocedrus salicornioides Skala mlin, Mocsar. 
Pinus hepios Skala mlin, Mocsar. 
Carya biHnica Heiligenkreuz. 
Salix maerophylla Handlova. 

traehytiea Heiligenkreuz. 
Populus be!iadum Heiligenkreuz. 

balsamoides Heiligenkreuz. 
Quercus pseudocastanea Mocsar. 

Drymeia Skala mlin, Tepla. 
Castanea Kubinyi Tepla, Rybnik, Jasztraba, Moesar, Heiligenkreuz. 
Fagus Haidingeri Skala mlin, Jasztraba. 

Deucalionis nia. 
Carpinus grandis Tepla, Heiligenkreuz. 

Neilreiehii Skala mlin, Mocsar, Heiligenkreuz. 
Betula Brongniartii Heiligenkreuz. 

prisea Jasztraba, Selmeczb:inya, Heiligenkreuz. 



4 Erster Teil. 

Ficus tiliaefolia Jasztraba, Mocsar, Handlova, Heiligenkreuz. 
Ulmus plurinervia Skala mlin, Mocsar. 
Zc1kova Vngeri Skala mIin, Jasztraba, Mocsar. 
Ciullamomum polymorphum Heiligenkreuz. 
Parrotia pristina Handlova, Heiligenkrcuz. 
Platanus aceroides Na Zavoce, Handlova, Heiligenkreuz. 
Liquidambar europaeurn Heiligenkrcuz. 
Podogonium Lyellianum Skala mlin. 
Acer sanctae crucis Jasztraba, Heiligenkreuz. 
Acer Jurenakyi Tcpla, Hciligenkreuz. 

decipiens Skala mlin, Mocsar. 
Vitis tokaiensis Tepla. 
Rhamnus Gaudini Mocsar. 
Diospyros brachysepa\a l\locsar. 

Alich fi.ir denjenigen, der den Artbestimmungen def \'orstehenden Liste 
nicht uberall voIles V crtrauen entgegenbringt, cnthi.illt die Flora zum mindesten 
die Beziehungen zur Pflanzenwelt der Gegenwart mit genugcnder Scharfe. 
Tropische AnkHtnge fchlen wohl ganz, denn die in ihrcr systematischen Stel
lung uoeh et\..vas ratsclhafte Lcguminosengattung Podogoniurn, die im mittleren 
Tertiar Europas weit verbreitet auf tritt, scheint \yohl mehr an 5ubtropisehe als 
tropischc Klimate zu erinncrn. Die librigen Sippen rnahnen lcbhaft an nord
amerikanisehc, ostasiatische und rnediterrane Vegetation. Mit greflter \Vahr
seheinlichkeit lehrt die Zusammensetzung der Flora ihre Zugeherigkcit zu einer 
Zeit, Zll welcher der trbergang von m"iocanem Leben in das Pliocan sich voll
zag. Dem widcrspricht auch nicht die auf eingehenden anatomischen Studien 
beruhende Untersuchung von J. Tuzso", der das bcruhmte »Petrefactum gigan
teum Humboldtii ~ als versteinerten Kiefernstamm erkannte und dies Holz nach 
dem Fundorte im Komitate N6grad als Pinus tarnoczensis prachtig heschrieb. 
Mit vollem Rechte erblickt cr in diesem Reste einen Verwandten der flir den 
Himalaya charakteristischen Pinus longifolia. - Literatur: C. v. ETTll';GS

HAUSE~ l Foss. Pflanzenreste Heiligenkreuz. Abh. geol. Reichsanst. Wien I 
(1852). Nr. 3. 7; F. Y. ANDRl.U', Slidwestl. Ende Schemnitz-Kremnitzer Trachyt
stockes. Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVI (1866). 380; D. STUR, Flor. SliJl
wasserquarz. Jahrb. geol. Reichsanst. \Vien XVII (1867). 89) go, 106, 107, 
112-114; D. STU1{, Bericht. geol. Aufn. Jahrb. geol. Reichsanst. Wien XVllI 
(1868). 418; M. STACB, Jahresb. ungar. geol. Anst. f. 1885 (1887). 222; fur 
1886 (1888). 233; flir 18g1 (1893!· 158; J. Tuzso", A tarnoczi Kovlilt fa. 
Termesz. fUzet. XXIV (Igol). 273. 

3. Die Ablagerungen von Dobschau (Dobsina) und Umgebung. Nur 
recht wenige Funde sind bisher aus diesen Gebieten bekannt geworden, ab
wohl die Oligocanschichten von Iglo und Leut"chau (Locse) sicher noch 
wertvolles Material bergen, wie vereinzelte Proben mich lehrten. Sicherge
stellt sind folgende Funde .. Bei Dobschau (Dobsina) linden sich Glypto-
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strobus el.lropaeus und grasahnHche Blatter, die als Phragmites oeningensis 
gedeutet wurden. Die Schichten gehoren clem oberen Oligodin an. Rei 
Na Skalky, am \Vege \'on Jasza nach Pany, ostsilcii.)stlich von Dobschau, 
fand D. STUR Blatter von Carpinus grandis und Juglans Ungeri. Der als 
Rhus bestimmte Rest gilt ihm selbst als zwei"felhaft. Die Schichten werden 
fur pliociin angesehen. - Literatur: D. STCR, Geol. Anfn, Umgeb. Schmol
nitz u. Gbllnitz. ]ahrb. geol. Reichsanst. \Vim XIX :.1869'. 415; M. STAUB 
in Jahresbericht der ungarischen geologischen Anstalt fur 1886 (JR88). 
231; M. STAl"B, Kisebb. phytopalilOnt. Kbzlem. Fblt. Kbz!' XIX (1889i. 

4 1 S1 4Si· 

4. Die Ablagerungen an der Matra und am Blikkgebirge. Streng gc
nommen gehbren die im \Vesten des Sajo-Tales gelegencn Trachytkuppen 
des gcnannten Berglandes nicht mehr in den Rahmen unserer DarsteHung. 
Sic bilden die Fortsetzung des groDen, nordsi.idlich verlaufenden Vulkanzuges 
der Hegyalja, die im \Vesten der Talfurche des Hernad und des Saj6 un
mittelbar bei ~1iskolcz zu ansehnlichen Hohen aufsteigen. An ihrcn Gehangen 
sind pfianzenfuhrende Schichten bekannt geworden, und pflanzliches Material 
lieferte die Grundlaze, auf der im Kohlendistrikte von Salgt') Tarjan eine reiche 
Industrie sieh entwickeln konnte. Die miocanen Ablagerungen von Bujak, 
Salgo Tarjan, Erlau (Eger), Tbrincz, Nagy Ostoros, Avashegy bei 
Miskolcz und Lbrinczi bei Hatvan cnthalten folgcnde Sippen: Blechnum 
dentatum {Salgo Tarjan;, Salvinia Mildeana (Salgo Tarjan), Phragmites oenin
gensis (Nagy 05toros, Miskolcz, Lorinczi;" Salix varians (Nagy Ostoros, Mis
kolcz), Juglans spec. {Salg6 Tarjein;l, Carpinus grandis (Erlau, Nagy Ostoros, 
Misko1cz), Zelkova Ungeri (Bujak, Lbrinczi), Cinnamomum polymorphum u, 

C. lanceolatum (beide von Erlau), Liquidambar cllTopaeum (Erlau), Acer tri
lobatum (Erlau), A. decipiens iErlau), Vitis teutonica '!Lorinczi), Cornus Stu
deri (Erlau). Die Flora ist zu arm, urn zu weiteren SchluDfolgerungen Ver
anlassung zu gebcn. Die Fragaria Haueri Stur steht der F. vesca auDerst 
nahe. - Literatur: D. STUR, Flor. SiWwasserquarz. Jahrb. geol. Reichsanst. 
Wien XVII (1867). 108, 115; J. BOCKH, Geolog. Verhiiltn .... ]ahrb. geol. 
Reichsanst. Wien XVII (1867J. 233; D. STCR in J. SZABO, A salga tarjani 
Kbszenb:inya. Math. es term. Kbzl. XI (IBn). B6; M. STAUB in ]ahresb. ung. 
geol. Anst. f. 1885 (1887). 218, 220j M. STAUB, Planera Ungeri. Bot. Cen
tralbl. LXXXI (1900). 331. 

5. Die Schichten an der siidlichen Hegyalja. Die obermiodinen Ab
lagerungen des sud lichen Teiles der Hegyalja haben eine sehr erfreuliche Er
weiterung unserer Kenntnisse von der Tertiarflora Oberungarns gegeben, so 
dan es moglich wird, auf breiterer Grundlage diese fossile Flora zu bewerten. 
Namentlich sind es die Rhyolith- und Trachyttuffe von Czekehaza, Szanto, 
TaIya und Erdbbenye, die wertvolle Aufschliisse liefern. Der Mlihlstein
bruch von Megyasz6, den D. STUR (Jahrb. geol. Reichsanst. XVII [1867:. 95) 
studierte, ergab neben verkieselten HOlzern nur Blatter von W ciden (Salix 
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ocoteacfolia) und Birken (Betula prisca) '), und die StiClwasserquarzc" von Tel
kibanya, die aus eincm Nicderschlage hei13er Quellen hervorgingen, ent
halten Hach dem eben genannten Forscher (am glcichen Orte S. 92) gras
ahnliche Blatter, die cr zum Teile als Typha Ungeri deutete. 

J. K()Y . .\TS hat vViderspruch dagegen erhoben, daD C. V. ETTI~GSHAUSEK 

die Flora der hier zu betrachtendcn Tuffe gemeinsam behandelt, und ohne 
Zweifel muD man ihm beistimrnen, dan z. B. Talya und Erdobenye gewisse 
Unterschiedc zeigen; namentlich spiden z. B. \Vasserpftanzen bei Erdobenye 
cine groDe Rolle, wahrend sic in TaIra stark zurucktreten oder ganz fchlen, 
wie die Gattung Cystoseirites. Das sind aber Differenzen, die sich aus cler 
ehcmalig-en Verteilung' \'011 "-"asser und Land erklaren lassen, aus Standorts
verhaltnissen, die fUr den pflanzengeographischcn Charakter der Vegetation 
selb~t bdanglos sind. Es sollen daher auch hier die Pflanzen jener Tuffe 
gemeinschaftlich ihre Besprechung fmden, zumal die hier in Betracht kom
mendcn Fundstelien gleicbaltrig sind und in den Hauptzugen ihftr Flora wohl 
durchaus iibereinstimmen. In cler folgenden Cbcrsicht sind aIle die Funde, 
dercn Bestimrnung unsichcr blciben muB, fortgelassen worden. Ihre Zahl ist 
nicht groB, da der Erhaltungszustand der fossilen Rcste im allgemeinen sehr 
gut erschcint. Trotz dessen IaDt sich z. B. nicht entscheiden, was der ais 
VVeinmannia bestimmte Blattabdruck darstellt; viellcicht gehort er zur Gattung 
Pi stacia. Ebenso zweifelhaft sind Aroites talyanus, Sapindus Ungeri und erdo
benycnsis, Populus Braunii, Querells gig-antum, Rhus p<:c.ullinaefolia und Herthae 
und Elaeagnus aeuminata. Sterculia tenuinervis umfaDt sieher mehrere Arten. 

Nach AusschluO dieser unsicheren Sippen, deren Cbergehung schon wegell 
cler geringen Zahl das Gesamtbild der FlO! a kaum zu triiben vermag) setzt 
sich die jungtertiare Flora der siidlichen Hcgyalja folgenderrna13en zusammen: 

Cystoseirites Partschii Erdobenye. 
delicatula Erdbbenye, Taira. 

Salvinia reticulata TaIra. 
Callitris Ungeri Erdobenye, TaIra. - In cler Gegenwart mit siidafrika

nischen Sippen vcrwandt. 
Callitris Brongniarti Erdbbenye, Talya. - Mediterran. 
Pinus hepios Erdobenye, Talya. 

Dianae Erdbbenye. 
hungarica Erdbbenyc. 
Kotschyana Erdbbenye. - Amerikanisch-ostasiatisch. 

Sequoia Langsdorfii TaIra. - Pazifiseh-nordamerikanisch. 
Smilax hyperborea Szanto. - Mediterran. 
Salix elongata Erdbbcnye. I 

" arcinervia Erdobenye. " - Europaische Typen. 
» varians Czekehaza. 

1) lJamn reiht sich die Frucht d:c;r ratselhaften Cedrela Hazslinszkyi Unger in Sitzber. Akad. 

Wiss. Wien. Math.-naturw. Kl. I~6$i J1:8. 
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Populus heliadum Erdobenye~ 
insularis Erdobenye. 
attenuata Erdobenye. 
latior Czekehaza. 

szanto.j 

Europiiische Typen. 

Myrica ?eper~ita. Erdb~e?·c. I _ Mediterrane Tv en. 
tntegnfoha Erdobenye. ( . P 

Juglans acuminata Erdobcnye, TaJya, Czekehaza) Sz;into. - OstmediterraI 
Carya sepulta Erdobcnye. I 

Sturii Erdobenye. - Atlantisch-nordamerikanisch. 
bilinica Erdbbenye, T aIya. J 

Engelhardtia vera Erdbbenye, Talya. - Ostasiatisch. 
Carpinus Neilreichii Erd6benye, Talya. - Mediterran. 

grandis Erdbbenye, TaIra, Szanto, czekehaza.) - Europaisch 
pyramidalis Talya. Typen. 

Betula Dryadum Erdbbenye. I . . . . 
" prisca Erdobenye, Taira. . - ZentralasJatJsc~-vo.rderaSlatisch-
» Brongniartii Talya. J nordamenkanlsch. 

Alnus Kefersteinii Erdbbenye, Szanto. 1 M d· .. h 
" nostratum Czekehaza. f - e Iterran-europalsc . 

Castanea Kubinyi Erdobenye, Taira, Czekehciza. - Mediterran. 
Fagus Haidingeri, vielleicht zu Carpinus gehorig; Erdobcnye. 

asiatisch-amerikanisch. 
Fagus Feroniae Erdbbenye. - Ostasiatisch .. amerikanisch. 

Quercus Drymeia Erdobenye. ) 
» mediterranea Erd6benye. 
> pseudo alnus Erdobenye. M d· T 
» pseudoserra Erdbbenye. - e lterrane ypen. 

» grandidentata Erdobenye. 
» deutcrogona Szant6. 

pseudorobur Erdobenye, Talya. ) P . h T 
pseudocastanea TaIya. - onttsc e ypen. 

Os 

Ulmus plurinervia Erd6benye, TaIya, Szanto. - Europaischer Typus. 
Zelkova Ungeri Erdbbenye, Talya, Szanto, Czekebaza. - Ostmediterral 
Celtis trachytica Erdbbenye, Talya, Szanto. - Mediterran. 
Cinnamomum Rossmaessleri Szanto. - Ostasiatisch. 
Parrotia pristina Talya - Ostmediterran. 
Platanus aceroides Czekehaza. - Ostmediterran. 
Cercis palaeogaea (als Mimosites und Ficus grandifoiia) Talya, Szanto. -

Mediterran. 
Podogonium Lyellianum Erdbbenye, Talya, Czekebaza, Szanto. - Sut 

tropisch. 
Ptelea macroptera Talya, Szanto. - Atlantisch-nordamerikaniseh. 

Acer Jurenakyi E:dbbenye. , ) _ Atlant.-nordamerikanisci 
" palaeosacharmum Erdobenye, TaIya. 
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Acer trilobatum Erdbbcnyc, Szanto. - Atlantisch-nordamerikanisch. 
decipiens Erdbbcnye, Talya, Czekehaza. ) 
trachyticum Erdobenye, Szanto. - Mediterran. 
integerrimuITI Szanto (a15 Sterculia) 

Celastrus elaenus Erd6bcn~7e., l _ Zentralasiatisch? 
Andromedae Erdobenye. I 

Ilex Oreadum. Erd6ben~'c., 1 _ Mediterran. 
:. parschluglana Erdobenye. J 

Zizyphus tiliaefolius T;:i1ya. - Mediterran. 
Vitis tokajensis Erdobenye. - Pontisch, 
TWa vindobonensis Szanto. - Pontisch. 
Andromeda protogaea Erdobenye, Talya, Szant6. 

Die stattliche Liste der Flora fassiUs von Tokaj und Umgebung gestattet 
cineo tieferen Einblick in die damalige Vegetation, als es sonst gewbhnlich 
moglich wird. Eine 5ehr ansehnliche Zah1 von Sippen hat sich in oft vor~ 
zUglicher vVeise erhalten und laDt daher auf eine reiche und Uppige Entwick
lung der Pflanzenwelt schlieOcn. Sie sind die Reste eines ehemaligen Laub
waldbestandes, der prachtige Uferwalder in der Nahe der KUste bildete; denn 
die Erhaltung unzweifelhafter Meeresalgen) die namentlich bei Erdabenye so 
sehr haufig gefunden wurden, deuten die Nahe des T ertiarmeeres an. Etwas 
haher waren die AnsprUche der Flora an die \Varme, als die Gegell\vart heute 
ihr zu bieten imstande ist; doch spricht sich nicht gIeichzeitig ein wesentlich 
gr60eres Bedlirfnis nach reichlicheren !\iederschlagen aus. Das Gesamtbild 
der Vegetation verlangt etwa das Klima cler heutigen Mediterranlander. 

Es eriibrigt sich wahl auf die Beziehungen der Flora zu der gegenwartigen 
Verteilung der Pflanzen naher einzugehen, zumal da in obiger Tabelle, wo es 
moglich war, diese Verhaltnisse kurz angedeutet \\·urden; es sind Beziehungen, 
wie sie jungmiodine Ablagerungen allenthalben zeigen. Immerhin verdient 
110ch zweierlei besonders hervorgehoben zu werden: einmal das starke Zu
rlicktreten subtropischer Sippen, dem auf der anderen Seite ein auf
fat1end kdi.ftiges Erscheinen mediterraner und namentlich euro
paischer und ponti scher Typen entspricht. 

Wer die obige Liste prUfend uberbliekt, clem wird die Tatsache nieht 
entgehen konnen, daD bestimmte Gattungen der Tokajer Tertiarflora 
auffallend artenreieh vertreten werden, und der Einwand, daO vielleieht die 
cine oder an~ere beschriebcne Art mit ciner oben auch genannten zusammen
fallen mochte, kann das Gewicht dieser eigenartigen Mischung nicht ab
schwachen. Es mag ja sein, daD vielleicht die angegebenen Weidenarten 
nieht wirklieh so vielen Species entsprechen; Populus heliadum und P. insu
laris geh6ren moglichenfalls zusammen und Acer inaequilobum halte ich ftir 
identisch mit Acer trachyticum, weshalb ich ihn auch nicht besonders auf
genommen habe. Auf. cler anderen Seite aber stammen die aufgefundenen 
Kiefernsamen sieher nicht '"fQ~ einer Art abo Unter den prachtvoU 



Erstes Kapitel. Die Tertiar{lora. 9 

erhaltenen EichenbHittern erkennt man unschwer neben immergrunen Sippen 
von der Tracht mediterraner Macchienbewohner atlch Arten, die der Quercus 
pubescens nahestehen. Die Ahorne Yon Tokaj gehoren drei Sektionen an, 
den Saccharina (A. Jurenakyi, palaeosaccharinum), den Spicata ,~A. trilobatum); 
die Gruppe def Campestria zeigt A. decipiens und den \'on ihm sehr ab
weichenden A. trachyticum; A. integerrimum endlich ist mit A. laetum nahe 
verwandt. 

Vor aHem betrifft diese reichc Aftenfiillc die Familien def Juglandacecn 
und Betulaceen, sowie die Gattungen Pinus .. Quercus und Acer. Das bcdeutct 
nichts anderes als die Tatsache, daO noeh im jllngeren Tertiar die Flora des 
obenmgarischen Berglandes dieselbe Entwieklung zeigte, welche die Pflanzen
geographie fur die Gegenwart in Norciamerika, den zentralasiatischen Gcbirgen 
und Ostasien festgestellt hat. 

Literatur: C. Y. ETTl~CSHAU~E:\" Foss. Flora Tokaj. Sitzber. Akad. Wiss. 
Wi en XI (1854;' 779; J. V. KUVATS, Fo". Fl. Erdbbcnye. Arb. geol. Ge
sellsch. Ungarn I (1856). I; J. Y. KOV.~T"', Foss. Fl. Taira. Ebenda 39; 
D. STUR, Flor. SuDwasserquarz. Jahrb. geo!. Reichsanst. Wien XVII (1867). 
109, 116, 118; H. VVOLF, Gegend zwischen Korlat-Fonj u. SZLi.nto. Verh. 
geol. Reichsanst. Wien 1868. 27t>; F. U~;(;ER, Foss. Flora Szant6. Denkschr. 
Akad. \Viss. Wien XXX (1870). 1; M. S'L\CD in Jahresb. ungar. geol. Anst. 
f. ]885 (1887). 222; f. 1891 (1893. 157· 

6. Die Schichten in der Umgebung von Eperies. N ur an beschrankter 
Fundstelle ist im Sudosten von Eperics, im Tale von Rad;:ics, cine kleine 
Tertiarflora ersehlossen worden, urn deren Erforsehung sich namentlich M. STAUB 
:Pfianzen von Radaes. Mitt. Jahrb. ungar. geol. Anst. IX. 4 ~1891J. 67) Ver
dienste erworben hat, nicht zum geringsten durch die Kritik, die er an der 
Untersuchung von MICZYNSKY tiber den gleichen Gegenstand (Egynehany 
Radaeson ... Jahrb. ungar. geol. Anst. IX. 4 [189IJ. 51) libt. Del' Ruhm, 
diese in ihrem Alter viel umstrittene Flora entdeckt zu haben, gebuhrt clem 
verdienstvollen HAZSLIl'iSZKY (Verh. Vcr. Naturk. PreDburg IV [1859~. III~. 

Nieht sehr zahlreich sind die bisher bekannten Artcn von Rad;:ics, und 
dazu kommt, daD ein guter T eil noeh jede sichere Bestimmung ausschlieOt. 
Hierzu reehne ieh Castanea atavia, die beschriebenen Lauraceen, die ~B<..nksia«
Arten, Sapotacites, Apocynophyllum und Echitonium. Sicher erwiesen scheinen 
mir dagegen Sequoia Langsdorfii, Castanea Kubinyi, Quercus Drymeia, Cinna
momum polymorphurn, C. lanceolatum, Myrica aus der Sekt. Camptonia (a15 
Dryandra benannt), Parrotia pristina, Andromeda protogaea, Podogonium spec. 

Ein Vergleich dieser wenig umfangreichen .Liste mit cler relativ gut be
kannten Flora von Tokaj lehrt aber auf den ersten Blick, daO die Radaeser 
Flora ohne Zweifel tropisehen Sippen einen groDeren Raum zu ihrer Ent
wicklung gewahrte, als es im Sliden der Hegyalja der Fall war. Darous er
kHirt sich auch die gro1le Zahl lederartiger Blatter, bei deren sieherer Be
stimmung jeder Versuch miDlingt. Indes ergibt sich aus dieser an sich un
befriedigenden Sachlage doch eine Sehlu1lfolgerung: die Flora stellt hbhere 
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AnsprUche an die Temperatuf, und dam it erweist sic sich als alter als die 
Schichten def Hegyalja. M. STAcn hat daher vollstandig recht) wenn er die 
Pflanzen \'on R~ld~i.cs in das Oligodlll hinein verlegt. 

c. lJie Tcrtimjloreu ,'(l1ll Sildralld{' da Haldkarpatltcn. 

Die Uferlandschaften, die das zentrall1ngarische TerWirrneer ehcdem nord
warts begrcllztcn, sind phytopaHiontologisch kaum bekannt, denn von den 
Ostabhangen der Hegyalja bis in die l\'Linnaros hinein kennen wir nur sehr 
sparsamc pfhnzlichc Reste. Freilich darf ein Fundort erhbhtes Interesse be
anspruchcn, wei I er fur die sarrnatische Peri ode die 1\ordgrenze der 
Palmcn in Europa bildct (Munkics). 

1. Ungvar. In den clem Unterpliodin angchorigen Tegelschichten der 
Umgebung dieser Stadt fand G. ST"\CHE an einer Stelle einen nicht unbe
deutenden Pflanzenreichtum cingebettet, der nach den Bestimmungen von 
D. STUn. sich aus folgcnden Arten zusammcnsetzt: Equisetum Braunii?, Salix 
varians, Populus latiar, Juglans tephrodes, Carpinus grandis und Platanus 
aceroidcs. Die \ValJnufJ ist mit del' amerikanischen ]uglans cinerea auiJ.erst 
nahc verwandt und t:in Leitfossil pliocaner Schichten. - Vergl. hierzu G. STACHI::~ 
Geol. Verhaltnissc Unghvoir. Jahrb. geol. Reichsanst. XXI (IS;I). 421. 

2. Szerednye. Ostlich von Ung\'ar fand D. S1TH. auf cinem von v. RICHT

HUFE:\" gesammeltcn Trachytstucke B!attabdruckc von Phragmites oeningensis 
und Z·..:lkova Ung·cri. - Vergl. D. STFH, Flor. SiiOwasserquarz. Jahrb. geol. 
Reichsanst. \Vien XVII (1067;. J 18. 

3. Munkacs. In einer vorlaufigen Mitteilung (Adatok IVlunkacs Kbrn
yekenck. Foldt. K6zl. XX (IS90). 14, 68), die mir im Originale leider nicht 
vorliegt, gibt M. STAUB Nachricht iiber die zur sarmatischen Stufe gehorigen 
Trachyttuffe \"on l\Iunkacs mit ihren Pflanzeneinschhissen. Von diesen ver
dient in erster Linie Erwahnung der schone Rest einer Fiederpalme, den 
er als Phoenicites borealis beschreibt und abbildet. 

4. Valea Lazuluj. In diesem Tale nordlich von Kisbanya des Com. 
Szatmar entdeckte M. STAUB (Foldt. Koz]. IX (1879). 59; Jahresb. ungar. geol. 
Anst. f. 1885 [18871. 222) eine dem oberen Miocan angeh6rige Flora, die 
nach seinen \'orHiufigen Bestimmungen aus folgenden Typen sich zusam
mensetzt: Pteris oeningensis, Glyptostrobus europaeus, Carya bilinica, Betula 
microphylla, Carpinus grandis, Castanea Kubinyi, Quercus pseudorobur, Qu. 
pseudocastanea, Zelkova Ungeri, Ficus tiliaefolia, Cinnamomum Scheuchzeri1 

Liquidambar europaeum, Acer trilobatllm, A. palaeosaccharinum. Eine genaue 
Uberprlifung dieser Reste und weitere Untersuchungen werden ohne jeden 
Zweifel zu dem Ergebnisse fUhren, dall die Zusammensetzung dieser Flora 
den V crhaltnissen in der stidlichen Hegyalja vollstiindig entspricht. Auch eine 
Anzahl zweifelhaft bestimmterSippen wird dadurch eine wesentliche Kllirung 
~_.r .... \.._~_ 
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d. Die Tcrtiiijjlorcll Sicbmbiir
L
!;·clls. 

In hreiten Buchten schnitt das ungarische Tertiarmecr tief in den \Vcst
rand Siebenburgens ein, so hngs der Marosniederung unterhalb DC\'a, limgs 
der weiflen Koros und im offenen Becken des Komitates SziLigy. NUT schmale 
Meerengen setzten es in Verbindung mit dem zentralsiebenburgischen l\:!cere, 
und die gegenwartigen FluDtaler der :\iaros und Szamos, sowie der Eisernc 
Torpai3, wohl auch noch cinige gegen Nordwc::.t orienticrten Senken bezeichnen 
noch heute diese Kornmunikation. 1m Osten des Landes aber 1agen isoliert 
die greBen Seebecken cia Haromslck 1 der Czik und der Gycrgy6. l1ue 
Ablagerungen enthalten organische Restc: und die eben kurz skizzierte Ver
teHung von \Vasser und Land erkHirt auch die relative Haufigkeit pflanzlicher 
Reste. Freilich gcstattc:1 nur sehr wenige cinen tieferen Einblick in die da
malige Vegetation; an den meisten Orten miissen wir uns mit der Registrierung 
vereinzelter Pflanzenartcn begniigen. 

1. Die Umgebung von D6va. Der von den Ruinen des alten Schlosscs 
gekronte Varhegy, ein kegclfOrmiger Trachytberg, an dessen FuDe Deva liegt, 
enthalt im Tuffe eingeschlossen Blattabdrucke, die zuerst P. PARTSCII mit 
Comus mas verglieh. M. STAUD (Jahresb. ungar. geol. Anst. f. 1885 [18871. 
224) bestimmte sie richtig "Is Cinnamomum Scheuchzeri. Dieselbe Pflanzc 
kennt IVi. STAUB (ebenda 223) auch von Nagyag, einem der Zentrcn des 
siebenbiirgischen Goldbergbaues. Die Fundstelle fur die schone Facherpalme 
(Sabal major':, Borberek 1m Marostale gegentiber von Alvincz, die M. STAUB 
selbst noeh fur oligodin gehallen halte {Fbldt. Kilz!' XIX [1889J. 258, 299), 
gehbrt nach den Untersuchungen von PALFY in die obere Kreide, das sog. 
Danien. Somit liegen zurzeit aus der Umgebung von Deva nur die Reste des 
genannten Zimtblattes fur die Altersbestimmung jener Schichten vor, die 
M. STAUB, wohl mit Recht, fUr obermiocan erkUi.rt hat. 

2. Das Zsiltal. Die Untersuchungen von D. STUR, K. HOFMAI\~, O. HEER 

und M. STAUB hatten die Aufmerksamkeit der Forscher Hi.ngst auf die reichen 
Pflanzenschatze gelenkt, welche die TertUirschichten des Zsiltales, insbesondere 
cler Umgebung von Petrozseny, bergen. Zahlreiche Handstticke, die :m Laufe 
der Jahre wiederholte Exkursionen in das Zsiltal einbrachten, gaben die Veran
lassung, daO ich selbst die namentlich von M. STAUB geauJ)erten Ansichten 
einer eingehenderen Besprechung unterwarf (Tertiarflora des Zsiltales. Englers 
bot. Jahrb. XL [1908J. Beibl. 93· 49; daselbst die weitere Literatur; Tertiar
pflanzen aus Siebenbtirgen. 85. Jahresb. Schles. Gesellsch. Breslau 1908. 
Zool. bot. Sektion). 

Die fossile Flora von Petrozseny ist ziemlieh gut bekannt. Dort boten 
sich nicht nur in Kalkkarbonat versteinerte Holzer, sondern auch vorztiglich 
erhaltene Blatter, Bltiten und Frtichte der genaueren Untersuehung dar. 
Freilich muOte ein nicht ganz geringer Tell der Abdriicke wegen fragmenta
rischer Erhaltung von der Benutzung zu weiteren SchluBfolgerungen aus-



12 Er:>teT Teil. 

geschaltet oder konnte doch nur mit einer gewissen Einschrankung hierzu 
vCTwendet werden. 

Die von mir nachgewiesenen Sip pen dieser fossilen Flora enthalt folgende 
Tabelle. 

Goniopteris stiriaca . 
Blechnum dentatum. 

Ptcris crenata . . 
Osmunda iignitum 

Salvinia oligocaenica 

Sequoia Langsdorfii. 
Taxodium distichum fossile 
Glyptostrobus europaeus. 

Cyperites 
Sabal haeringiana, 

Smilax grandifolia 
]uglans Ungeri . 

Carya bilinica 
Pterocarya Hecrii . 

Engelhardtia vera. 
Myrica laevigata . 
l\Iyrica banksiaefolia. 
Carpinus grandis 
Betula prisca. 

Alnus nostratum 
Alnus Staubij 
Cinnamomum polymorphum . 
Cinnamomum salicifolium 
Platanus aceroides . 

Evonymus primigenius 

Evonymus stenophyllus 

Beziehungen in der Gegenwart zu 

Polypodiacecn subtropischer Gebiete. 
Blechnum serrulatum. - Tropische und sub

tropische Gebiete. 
Pteridium aquilinum. ~ Kosmopolit. 
Osmunda regalis u. a. ~ Fast Kosrnopolit mit 

stark zerklilftetem Areale. 
Salvinia natans. - Nordliche Hernisphare der 

alten 'Nelt. 
Sequoia sempen·irens. - Pazif. Nordarnerika. 
Taxodium disticbum. - Atlant. Nordamerika. 
Glyptostrobus heterophyllus. ~ Extratrop. 

Ostasien. 
Grasahnliche Blatter. 
Sabal (oder Chamaerops?) - \Varm. atlant. 

Nordamerika (oder Mittelmeergebiet?). 
Smilax exce1sa. - Ostl. Mittelmeergeb., Azoren. 
Juglans regia. - Ostliches Mittelmeergebiet, 

Himalaya. 
: Carya-Arten des atlantischen Nordamerikas. 
I Pterocarya-Arten. _ OstJ. Mittelmeergebiet, 
! extratropisches Ostasien. 
i Engelhardtia-Arten der zentralasiat. Gebirge. 

Myrica Faya. - Makaronesien. 
1-fyrica cerifera. - Atlant. Nordamerika. 
Arten \'on Carpinus. - NordI. gem. Zone. 
Betula Sect. Costatae. ~ Nord!. gem. Zone 

mit stark li.ickenhaftem Areale. 
Alnus Sect. Gymnothyrsus. -NordI. gem. Zone. 
Alnus cordat •. ~ lvlittelmeergebiet. 

j. Cinnamomum-Arten Ostasiens. 

Platanus-Arten der nord!. gem. Zone. ~ Areal 
der Gattung stark zerklliftet. 

Evonymus-Arten. ~ Anschlu3 an die Arten 
Ostasiens. 

Wie vorige. 



Acer trilobatum 
Rhamnus Gaudini. 
Rhamnus 'lv' arthae 
Rhamnus Heerii 

Grewia transsylvanica . 
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Beziehungen in Jer Gegenwnrt 7\1 

Acer Sect. Rubra. ~ Atlant. XOidamerika. 
Rhamnus grandifolia. ~ \i ordcrasien. 
Rhamnus cornifolia. - Vorderasicn. 
Rhamnus Frangula. - l\litteleuropa, J\,littd· 

meergebict. 
Grewia·Spec. - Subtropischc Gebiete. 

Eine Durchmusterung "orstehcnder Tabelle HiDt ohne wcitcres die Be· 
rechtigung folgcnder SchHisse erkennen: 

1. Eine Anzahl Artcn gehort solchen Gattungen an, die in der Gegcn
wart in der ganzen nbrdlichen gernaOigten Zone hcimisch sind. 

2. Insbesondere vcrdicllt Beachtung die Tatsache, daf.\ solche Genera 
gegenwartig cin sehr lUckenhaftes Areal bcwohncn. 

3. Eine dritte Gruppe umfailt Sippen von Gattllngcn, die jetzt nur in den 
extratropischen Gebieten der alten \Vclt heimisch sind. 

4. Nicht wenigc Reste gchbren zu Gattllllgen, die in der Gl'genwart auf 
das atlantische Nordamerika beschr~mkt sind. 

5. Die haufige Seqnoia Langsdorfii entspricht einem jctzt auf das paz i
fische Kordamerika beschrrinkh::n ~adclbaume. 

6. Viel graDer ist d;e Zahl der Arten in cler Tertiarflora des ZsiltaIes, 
deren Beziehungen auf Zentralasien und Ostasien hinweisen. 

7. Sehr deutlich treten soIche Beziehungen zu cler gegenwartigen Vege
tation des Mittelmeergebietes mit EinsehluD Makarone::.icns hervor. 

8. Endlich fehIt es auch nicht an subtropischen Anklangen, die aber mehr 
auf altweltliche Gebiete als auf Amerika hinweisen. 

M. STAVE war zu wesentlich anderen Resultaten gc1angt und hob be
sonders den ~tropisch-amerikanisehen« Charakter cler Flora hervoT, ,veil er 
sieh leiten lieD von den zahlreichen Resten, die meiner Meinutlg. nach dne 
siehere Bestimmung nicht gcwahrleisten. Daher erklart sich auch die sonst 
sehrauffallige Tatsache, daB 35% seiner Funde als :tneue Species« von 
ihm beschriehen werden. Ich konnte diese fast durehweg nur als zweifclhafte 
Reste auffassen. 

Von vornherein tritt bei dieser Sachlage aber cine Sch\"ierigkeit ent
gegen. Gela.nge es, die zurzeit zweifelhaften Reste sieher zu deuten, so 
konnten dadurch die obigen SchluOfolgerungen eine starke Versehiebung er
{ahren. Wenn man aber diese Reste mustert, so liefern sie doch einiges 
Material flir die Entscheidung der schwe.benden Fragen. Mit wenigen Aus
nahmen gehbrten jene Blatter Baumen an mit lederartigen, ganzrandigen 
Blattern vorn Habitus der Lauraeeen, groDbHittriger Rhododendren, Magno
lien u. a. Derartige Blatter treten nun innerhalb der verschiedensten Familien 
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in tropischen und subtropischen Florengebieten uns entgege-n, und hieraus 
wurdc sich der SchluD ziehen lassen, da n in der T ertUir flora von 
rctrozscny die 5ubtropischen oder troplschen) AnkUinge noch 
starker hcrvortreten, als es nach den obigen Auseinandersetzungen 
def Fall zu scin scheint. DaD aber gerade amerikanische Typen dies 
sein sollen, dafur spricht nlchts. Vie} groDcr ist die \Vahrscheinlichkeit, daD 
die subtropischen Gebiete Zentralasiens oder Ostasiens in Betracht gezogen 
werden mitssen. 

F;:113t man die vorsit:hcnden Erbrterungen zu ejnem Gesamtergebnissc 
zllsammeo, so zcigt sich der Charakter der Tertiarflora von Petrozseny in 
folgcllden Ziigcn. Sic hat die 311ffalligsten Beziehungen zu der 
gcgenwartigcn Flora Zentral- und Ostasiens aufzllweisen und 
nicht weniger stark sind sie zum Mittelmeergebiete im \veiteren 
Sinne. Auch an die Flora des atlantischcn Nordamerikas treten 
Ankla.nge besonders stark hervor; in ihrer Bedeutung treten die 
verwandtschaftlichcn Beziehungen zu anderen Arealen der nbrd
lichen gcmaLligten Zone zl1rlick. Al1ch fehien sUbtropische ZUge 
keinesfalls; cs liegt aber kein z\\"ingender Grund vor, flir letztere 
:.amerikanischen Charakter .. anzunchmen. 

NI. STAUB hat keine Muhe gcscheut, nach clem ihm vorliegenden Matc
riale die ehemaligen klimatischen Verhaltnisse des Zsiltales zu bcstimmen, und 
er begriindet seine Darstcllung auf phanologische Tatsachen. \Venn schon 
den Ergebnisscn der Phallologie nicht die Bedentung zukommen kann, die 
manchc Forscher ihr zuerkennen mochten

l 
so geben doch auch die Be

rcchnungen M. STAl;ns deshalb zu ZV"'eifeln Vcranlassung, weil seine Deutungen 
nicht einwandrrei sind. Die ehemalige Flora des Z!'iltales war sicher nicht 
hydromegatherm; denn die nahen Beziehungen zu Ostasien, dem atlantischen 
Nordamerika und dem Mittelmeergebietc legen den Gedanken nalle, dan auch 
das damalige Klima den meteorologischen Verhaltnissen cler genannten Gcbiete 
entsprochen habe, d. h. also subtropisch gewescn sei. vVie in solchen 
Gegenden es ooch he ute zutrifft, so bestand ehedem cler \Vald im Zsiltale 
aus Iaubabwerfenden und immergrunen Arten im Verein mit Nadelhblzern, 
die ein warmcres Klima bevarzugen. Darauf deutet auch schon die harte, 
feste Konsistenz zahlreicher Blatter hin, die nicht naher bestimmbar sind. 
l\lun demnach beziiglich der \Varmeverhaltnisse cin Klima von sub
tropischem Charakter verlangt werden, so bleibt ooch die Frage oach der 
Hohe der NiederschHigc offen. Soviel is! jedenfalls sieher, daB die Blatt
gestalt auf besonders niederschlagsreiche Pedaden nicht mit besoI~derer Scharfe 
hinweist. Lederartige Blatter, nach vorn nicht selten verbreitert, sowie die 
relative Seltenheit einer ausgesprochenen Traufelspitze sprechen nicht dafiir. 
Die tertiare Flora des Zsiltales tra_gt meiner Meinung nach entschieden meso
thcrmc Ziige, auf keinen Fall War sic hydromegatherm. 

Der Wald von PetrQzst!oy bestand zur TertUirzeit aus Koniferen, und die' 
fUr diese Epoche so hallfig.; 'yereinigung yon Sequoia mit Taxodium und 
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Glyptostrobus trifft atlch hier zu. Daneben fan den sich Bestandc einer vcr
mutlich niedrigen Facherpalme. Die Bestande an Laub\Yald setzten sich zu
sam men aus mehreren WallnuDgewachsen, Hainbuchcn, Birken und ErIcn, 
Ahornen, Platanen, Pfaffenhiitchcn und Krcuzdornen, die ihrc Bl~itt('r abwarfcn; 
daneben standen immcrgriine Zimtbaume und andere ledcrbHittrige Holz
gewachse, die wir zurzeit ooeh nicht naher kennen. Im Gcbttsch klcttertc 
Smilax. Farne bildeten stell en weise dichte Bestandc, und auf dem Spiegel 
des Wassers sclm'ammen Salvinia-Stammchen, wahrcnd untcrgctaucht Arm
leuchtergc\\'achse vegetierten. 

Nicht unerheblich ist die Zahl der Baume, die zu ihrem Gcdtihcn feuchten 
Untergrundcs bedurfen. Daraus \\"ird man fur die Physiognomic der 
Landschaft ahnliche Bilder voratlssetzcn durfell, wie sic in der 
Gegenwart die Taxodiurn-Sumpfwalder der sudbstlichcn Staatcn 
der nordamerikanischen Union darbicten. Die Obcreinstimrnung geht 
aber noch we iter. Vergleicht man die eingehende Formationsschildcrung, dic 
A. E~GLER 1) von diesen amt:rikani.schen Sl1rnpf\raldern cnt\Yorfcn hat, 50 tcilt 
die ehemalige Flora des Zsiltalcs mit }cner folgcnde Gattungcn: 
Taxodium, Carya, Acer, Carpinus, Osrnunda, und auch dort fchlt 
cine Fachcrpalmc nicht, Rhapidophyllurn hystrix. Es muO aber 
noch ausdriicklich hinzugefiigt werden, dan nicht nur die Gattungen identisch 
sind, sondern die Obereinstimrnung sich in gewissem Sinne sogar 
auf die Artcn erstreckt. Das Taxodiurn und die Carya von Petrozscny 
sind amerikanischc Typen, ebenso sind Carpinus und Osrnunda mit Arten 
Nordarnerikas verwandt, und der Acer trilobaturn gehort in diestlbe Sektion 
wie A. rubrum. Es erscheint nieht ganz unwahrscheinlich, daB unter den 
zurzeit noch unbestirnrnbaren Blattern auch die Gattung Magnolia vertreten ist. 

Vor aHem muD aber in der Tertiarflora von Pctroz:::cny das Fchlen von 
Meerespflanzen betont werden. ~icmand hat hisher hier die fur das ehe
malige Meeresbecken von Siebenburgen so charakteristische und schon er~ 

haltene Algengattl1ng Cystoseirites nachzuweisen vermocht. 1m Gegensatz zu 
dieser Tatsache hat schon K. HOFMA~-:\ das Vorkommen von typischen 
Meereskonchylien zugleich mit Brackwa.sser- und Stinwasser~ 

rn uscheln besonders hervorgehoben. Daraus zog er mit Recht den SchluD, 
dafi tiber den Baniczapafi herilber ein Meeresarm des siebenbtirgisehen T ertHir
beckens his in die Mulde von Petrozseny reichte. Zsiltal und das breite 
Hatszeger Becken waren also dereinst ein ungetrenntes Meer, das sich erst 
gliederte, nachdem die PaOh6he von Banicza zur Wasserscheide wurde. Wie 
lange diese Verbindung hestand, ist eine schwer zu beantwortcnde Frage; 
gegen eine lange Dauer aber spricht das Fehlen der Meerespflanzen im Zsil
tale. Da ein auOerordentlich haufiger Wechsel von Kohlen-, Mergel-, Sand
stein- und Schieferlager in der mittleren Schichtenfolge von Petrozseny sich 

1) A. ENGLER, Pflanzengeogr. Schildenmg Nordamerikas. Notizbl. bot. Garten Museum Berlin 

m ('9031.34. 
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geltend macht, kann vielleicht auch auf eine wiederholte Unterbrechung von 
Zsilbucht und HAtszeger Busen geschlossen werden. 

Dic Sumpfwalder des Zsiltales grunten also, wenigstens zeitweise, an den 
Kusten cines 1\Ieerbusens; l.md wiederum tritt eine augenfallige Analogie mit 
der Taxodium-Formation Amerikas zutage, die gleichfalls haufig liberflutet 
wird. Auch von clem mit der Palme von Petrozseny nahe verwandten Rhapi
dophytlum lind \'on den ubrigcn dart vorkommenden Facherpalrnen ist be
kannt, daO sic in der unmittelbaren Nahe der Kiiste gedeihen. 

Die ticfsten Schichten des Zsiltalcr T ertiiirs bauen sich aus tonigen 
Konglorneraten auf, dcrcn Gerollstucke clem kristallinischen Randgebirge ent
stammen. Daraus folgt, cbD die Ablagerung cler dje Flora enthaltenden 
Schichten elfolgte, als bereits die Gebirge cler Si.idkarpathen gehoben waren, 
mindcstens zum Tcilc. Die engen pflanzengeographischen Beziehungen cler 
Flora zu gemaHigten, \Venn auch warm en, Gebietcn Ostasiens und Nord
amerikas in cler Gt.::gemyart und Yor aHem die relative Seltenheit subtropischer 
Forrnen neben clem Feh1ell echter Tropengewachsc rnacht es \\'ahrscheinlich. 
daf.l jene fossile Flora vielleicht jiingcren Alters sein mochte, als oligocan und 
besser in das I,untere) Miocan zu versctzen ware. Dem wUrcle selbst 
das Vorkommcn clef Palmen und das Auftreten cler Gattung Enge1hardtia nicht 
wfdersprechen. In auffalligster H'ei~e aber wird diese Vermutung bestatigt 
durch cincn Vergleich der Tertiarflora des Zsiltales mit den reichen Pflanzen
arten, die im .Bernstein des Samlandes eingebcttet liegen. Letztere stdlen 
eine echte Flora des Oligocans dar und enthalten delfach tropische An
Hinge. 

Bei dieser Auffassung ist indes 110eh einigem Bedenken entgegenzutreten. 
Die im Zsiltale mit den Pflanzen gemeinschaftlich vorkommenden Tiere 
sollen nach den Forschern oligocan sein. \!\,ir hatten uns demnach mit cler 
Tatsache abzufmden, daD eine Pflanzcmye1t jungeren Alters mit geologisch 
etwas tilteren Tieren zusammenlebte. Eine ganz analoge Disharmonie zwischen 
Tier- und Pflanzenwelt in einer geologischen Epoche begegnet uns, freilich 
vie! scharfer ausgepragt als hier, in den indischen Glossopteris-Schichten) in 
denen Pteridophyten mesozoischen Charakters mit einer typischen Kohlenkalk
fauna eingebettet liegen. \Vahrend man aber bezuglich dieser Tatsachen zur 
ErkHirung eine permisehe Eiszeit heranzog, findet sich die Deutung fUr die 
Verhaltnisse des Zsiltales vielleicht etwas einfacher. Friihzeitig abgeschnitten 
yon clem siebenbiirgischen TertHirmeere, entstand so im Zsiltale ein Relikten
see mit einer isol'ierten Fauna) der der Salzgehalt des Wassers den 5ieg 
in der Konkurrenz mit der Tierwelt des SiiOwassers sicherte. So konnte sie 
als Rdikt sich noeh einige Zeit erhalten, bis die allmahliche AussUDung des 
Wassers den Eintritt neuer Typen gestattete. Endgiiltig erreicht wurde dies, 
nachdem die enge Klamm des Szurclukpasses geschaffen war und einen offencn 
Abfllln cler Gewasser in die wallaehische Tiefebene frei gab. Erst gegcn das 
Ende der Tert;arzeit aber war der Durchbruch vollendet. Die spater noch 
zu erorternde Reliktenfa~> von Puspokflirdo bei Grollwardein (Nagy Varad) 
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wird zeigeo, daD geologisch alte Typen durch langere Perioden hindurch unter 
gUnstigen Existenzbedingungen sieh zu erhalten vcrmogen. 

3. Felek bei Klausenburg (Kolozsvar). Etwa 6 km sudlich von Klausen
burg liegt der genannte Berg, in clessen clem obersten Miocan angch6rigen, 
durch ihren Fischreiehtum ausgezeichneten IVlergelsehiefern auch pftanzliche 
Reste nachgewiesen wurden. Nach der relativen Haufigkeit der fossilen Reste 
entspricht die Fundstelle einer Meeresablagerung mit einer aus grasartigen 
Blattern bestehenden Strand\'egetation, in die vereinzelt auch Reste einer 
Waldflora gelangten. Cystoseirites Partschii ist die haufigste Pflanzc, daneben 
erscheint der Abdruek einer zweiten als Confcn'ites bezeichneten Alge, die 
vielleicht aber cin Dendrit ist. Grasahnliche Blatter wurdcn als Phragmites 
oeningensis und Cyperites beschrieben. Von \Yaldbaumen wurden bckannt zwei 
Kiefern, Pinns hepios und P. felekensis, Sequoia Sternbergii und Engelhardtia 
vera. LTber I\lyrsinophyllum felekense wage ieh kein Urteil abzugcben. -
Literatur: 1\1. STAt'B, Tertiare Pflanzen Yon Felck. Jahrb. ungar. geo1. Anst. 
VI \188}1. 263; clefs., Uj Adatok. F61dt. I~bzl. XXI ~·I8l)1}. 3SR. 

4. Fundstellen im siebenbiirg. Erzgebirge. Die bci Nagy ;:ig aufgefun
denen Zirntblatter fanden bereits [S. 10) Erwahnung. Von Vbrospatak bc
schrieb C. Y. ETTlI\GSHAUSI':;'; ein verkieseltes Astholz unter dem Namen 
Bronnites transsylvanicus, den Dieotyledonen angehi:irig, aber in seiner syste
matiseher. Stcllung vi:illig unsicher. Bei OLih-Lap.id in der Gegend von 
Toroezk6 soIl Taxodium distichum nachgewiesen sein, wahrend D. STU!, im 
Quarzsandstein von Mesztakeny hei Ki:irbsbanya cinen Nadelholzzapfen als 
Pinus pinastroides bestimmte. Die Kiefer geh6rt in die Sect. Pinaster. -
Litcratur: HAVER und STACHE, Geologie Siebenblirg. {I863;. 512, 528, 543. 

5. Die Umgebung von Hermannstadt (Nagy Szeben). Die Tertiar
pflanzen von Hammersdorf (Szt. Erzsebet), Miche1sberg (Kis Diszn6d) 
und Heltau (Nagy Diszn6dj sind bisher nur in sehr unvoHkommener Vleise 
bekannt geworden, denn die Bestimmungen von M. J. ACK:\ER dtirften wohl 
nur als vorlaufige Benennungen zu betraehten sein, liegen auch mehr als ein 
halbes Jahrhundert zurtick. Die im Salzstocke von Vizakna (Salzburg) ein
geschlossenen Reste harren noeh ihrer ErschlieOung, und aus der Ger.-end im 
Sliden von Hermannstacit weifl man nur, daO die ehemalige Tertiarflora ihre 
Spuren hinterliell. Aus diesem ganzen Bezirke scheinen mir nur sieher er
wiesen die Reste von Glyptostrobus europaeus, den ich bei Hammersdorf selbst 
in einem wohlerhaltenen Zapfen und in Zweigstticken fand. - Einzelne, aber 
der Revision dringend bedtirftige Angaben machte M. J. ACKNER, Beitr. Geogn. 
>1. Petrefaktenkunde. Nov. Acta XXIV. 2 (1854). 904, 914, 933; Fundgrube 
foss. Reste. Mitt. Verh. Siebenbtirg. Ver. Naturw. Hermannst. 1II (1852). 6; 
C. ANDRA in Abh. naturw. Ver. Sachsen u, Thtiringen II (1861). 429. 

Vie1 besser sind wir uber die ostlich und stidostlich von Hermannstadt 
bei Thalheim (Dolmany) und Szakadat lagernden Schichten orientiert, die 
sich westwarts bis in die Nahe von Girelsau (FenyOfalva) hinziehen und 

Pax, 1{arpalben. U. 
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von Graf SC!IWEI-:\ITZ auch bei Korniczel in der Valea Scobinos nach
gewiesen sind. Sic beteiligen sich an der Bildung des niedrigen Hbhenzuge::, 
def die rechten Gehange des Alttals begrenzt und sich zwischen dies en Flufi 
und den Haarbach einschiebt. 

Tierische Reste, namentlich Fischabdri.lckc und fossile Insektcn, finden 
sich in diesen Schichtcn nicht selten nnd pflanzliche Abdrlicke sind hier seit 
langer Zeit bekannt. Durch das Studium def im lVluscum yon Hermannstadt 
aufbewahrten Funde veranlant, unternahm ieh selbst Exkursionen in das ge
nannte Gebict, und wenn meinc eigenen Aufnahmen auch nicht cine wesent
liche Bereicherung Hir die dortige Flora bedeuten, so lehrten sic doeh neue 
Typen kcnnen, die bis dahin dem karpathischen Tcrtiar unbekannt oder fur 
Szakad<it-Thalheim neu sind. Sic wurden zusammen mit den Herrnannstadter 
:\'Iuseumsobjcktcn ciner cingchenden Revision unterworfen. 

Das Ergebnis dieser Studicn wird hier zum ersten Male verwertet, und 
daher beansprucht die Darstellung cler SzakadLit-Thalheimer Flora einen etwas 
weiteren Raum, 'Ils er sonst den einzclnen Fundstellen gewidmet wird. Die 
alter en Angabcn finden sich bei C. A~DRAJ Foss. Flora. Jahrb. geol. Reichs
anst. \Vien III (18jz). Heft 4. 134; ::\1. J. ACK:\"ER, Petrefakten \'on Girelsau. 
Nov. Act. XXIV. 2 (1854). 027; c. A"DRA, Fossile Pflanzen. Giebel und 
Heintz, Ztschr. ges, Natnrw. V (1855;', :01; TerWirfl. y, Szakadat. Abh. geol. 
Reichsanst. \Vicn II (1855), 3. Abt. 5; Neuer Beitrag. Abh. naturw. Ver. 
Sachsen u, ThUringen II 1:18611, 429; HAUER u. STAClIEI Geo}, SiebenbUrgens 
(1863). 578, 6o..J.; Graf SCH\VEI:\ITZ, Foss. Pflanzen u. Fische von Korniezel. 
Jabrb. geol. Reicbsanst. Wien XVI (1866). Verb. 142; Foss. Pfl. Yon Vale 
Seobinos. Verh. geol. Reichsanst. 1867. 40; D. STUR, Foss. Pfl. von Vale 
Scobinos. Jahrb. geol. Reichsanst. XVII (1867). 124. 

Ieh gebe zunachst eine Zusammenstellung derjenigen Angaben, die meines 
Eraehtens libergangen werden mUssen, da die Bestimmungen llnsicher, will
kurlieh oder falsch sieh erwiesen; soiche Arten sind einfaeh aus der Flora zu 
streichen. 

Zamites spec. ist ein wertloses Fragment von unvollkommener Erhaltung, 
wie schon A-:\,DRA erkannte, der keine Diagnose zu geben imstande war. 
Nichts spricht fiir eine Cycadaeee1 vielmehr handelt es sich wohl urn das Blatt 
einer monokotylcn Pflanze. 

Ephedrites sotzkianus 1st das ZweigstUck ciner dikotylen Pflanze; zum 
Teil geh6ren hierher. Thallusstlicke von Cystoseirites. 

Typhaeloipum gracile und 

Zosterites Kots chyi bezeichnen Blattreste grasartiger Pflanzen ohne ge
nauerc systematische Bestimmung. Wenn auch mit groOter Wahrschein
lichkeit 

Cyperites tertiarius den Cyperaceen ztlgehort, so bleibt die nahere 
Erkennung del' Gattung ausgeschlossen, weil hierzu Blattreste allein nicht aus-
reichen. . 
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Bambusium sepnltum t': hat A);"DRA. hochst eigenartige Gebilde gt...._ 
naunt, die naeh seinen Angaben mit den von F. UNGER unter clem obigen 
Namen beschriebenen Grasresten iclentisch Ztl sein seheinen. Die Fundc von 
Sotzka, Racloboj,.. Bonn und anderen Orten lasse ieh hier gaoz auiler Betracht, 
weil ieh sie nieht selbst untersuehen konnte; flir die Thalheimer Pflanzc aber 
kann ich den Nachweis erbringen, daB es sich gar nicht um t::in Gras 
handelt. 

Das verrneintliche Bambusium bildet Hohlrahren von etwa 2 em Durch
messer, die geradc oder auch schwach gebDgcn vcrlaufcn und durch dickc 
Querwande in versehieden lange Kammcrn gegliedert werden. Die Dicke der 
stark gHinzcnden Diaphragmen schwankt zwischen 3 und 4 mm. Durch diescn 
Bau wird in der Tat in hohem 1\'laDe der Eindruck cines vcrsteinerten Gras
haImes, ahnlich di.mnen B;:unbusstengeln, hervorgebracht, aber nur Hir den 
Fall, daD die Beobachtung oberflachlich erfolgt. Gcgen diese Annahme spricht 
schon der Umstand, daD zwischen die dickeren Querwande diinne, hochstens 
I mm dickc Diaphragmcn in ganz unregelmaf3igen Zwischenrallmen sich dn
schalten, die aber unvollst;indig bleiben nnd oft nur als schmale Ringe cler 
inneren OberfHiche ansitzen. 

Die \\"andung dieser Hohlr6hrcn, also die \Vand des )lBambusium«, er
reicht gcgen 4- mm Dicke und gliedert sich in drei recht verschiedcnc Schichten. 
Zu auDclst liegt cine glatte, gHll1zt!ncie, fein Jangsgestreiftc Schicht) von der 
die dicken Qucrwande ausgehcll. Auf ihr sirzt cine dunkle, halb verkohlte 
I\·Iasse, die sehr deutlieh bei L1_Jpem:ergrbDerung organische Struktur zeigt 
und Hi.ngsgestreift erscheint. Sic wird iiberdeckt von einer weiDen, glanzenden, 
sehr schwach gestreiften Sehicht, welche die ionere OberfHiche der Hohlrohrcn 
bildet. Von ihr gehen die dunnen, unvollstandigen Diaphragmen aus. Hier 
und da springen nach inncn eigenartige Fortsatze \-or, die, freilich ziemlich 
undeutlich, cine konzentrische Schichtung erkennen lassen. 

Diese Tatsachen stehen meiner Meinung nach nicht im Einklange mit 
clem Baue cines Grashalmes. Es wurde daher versucht, durch mikroskopischc 
Priifung weitere Tatsachen zur Deutung des ratselhaften Gebildes zu gewinnen. 
Die autlerste und innerste Schicht des ::t Bambusium~. lassen sieh mit dem 
Messer leieht ritzen und lOsen sich in Salzsaure unter Entwicklung freier 
Kohlensaure, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. Es sind also anorga
nische Uberziige. Dasselbe Verhalten zeigen die Diaphragmen; 
auch sie sind keine pflanzliehen Gebilde und bestehen gleichfalls nur aus 
Calciumcarbonat. 

Die mittlere Schicht, die durch die dunkle, bdiunlichc Farbe auffallt, zcigt 
organischen Bau 1 und schon die konzentrische Schichtung laDt einen Holz
korper vermuten. Die mikroskopische Untersuchung ergab in der Tat die 
Elemente cines sekundaren Holzes. 

1) F. PAX, Bambusinm sepnltnlll Andrae. 85. Jahresber. Schles. Gesellsch. Hreslau 1908. 
Zoot. botan. Sekt. 
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Das Bambusium von Thalheirn ist also ein hohlzyIindrischer 
lolzkorpcr, der an seiner Oberfliiche mit kohlensaurem Kalk in
Ttlstiert ist und 110cb die Ansatze von Seitenasten zeigt. Hier und 
a drang das Kalksalz zwischen das Helz ein und sprengte den Holzkorper in 
inzelne hohltylindrische Stucke. . An diesen Stellen liegen jetzt die Dia
Ihragmen. 

Die nahere systematische Bestimmung auf die Farnilie oder gar die 
;attung eTweist sich ills unmoglich; abeT ein Resultat crgab die mikro
kopische Untersuchung doeh. Das Vorhandensein reichlicher l\{engcn yon 
iinnwandigen Libriform mit schonen) schiefen Spaltentiipfeln, \'on Holz
,arenchym und cndlich von wei ten GefaDen mit einfacher Perforation. kurzen 
refaLlglicdern und kleinen, dicht gestellten Hoftiipfeln, lehrt auf das be
timmteste, daD es sich urn ein dikotyles Laubholz handelt. 

Die Arbeit von C. AXDRA zeichnet sich gegenuber anderen Untersuchungen 
urch sorgf<.iltige Kritik vorteilhaft aus. In diescr Hinsicht ist sic jedenfalls 
;eit hoher zu bewerten, als die auf die Karpathen bezuglichen Untersuchungen 
on F. U:\"GER. Daher hat auch AXlJRA schon mit vollem Rechte auf einzelne 
:!iner Deutungen kein graDes Gewicht gelegt und die Unsicherheit gewisser 
,estimmungen, die auf fragmentarisches Material bcgriindet wurden, ausdriick
ch betont. Aus solchen Erwagungen scheide ich aus der Zahl der Thal
Eimer Fundc folgende Typen aus, die wohl kaum wieder zu erkennen sind: 
latanus aceroides, bcgrimdet auf ein Rindenstuck, und Sapatacites minor, 
ach einern Blattfragment gcdeutet. Quercus cuspifera ist gleichfalls sehr frag
lentarisch crhaltcn und gibt kaum cine Vorstellung von Gestalt und GroDe 
es Blattes; es ist aber irnmerhin moglieh, daD es sieh urn cin Eichenblatt 
andelt. 5ehr zweifelhaft ist ferner Cclastrus anthoides, sowie der unter clem 
amen Cupanoides anomalus bestirnmte, recht unvollkommen erhaltene Blatt
:5t. Sapotacite5 Aekneri ist ein gut konserviertes Blatt, das auch die Fein
:!iten der Nervatur deutlich bewahrt hat. 1eh vermag es ebensowenig mit 
estimmtheit zu identifizieren, wie einige weitere Abdrucke des mir vor
'genden Materials, die ich deshalb llnberlicksichtigt lasse. J edenfalls gehbrt 
apotacites Ackneri nicht in dicselbe Verwandtschaft, wie das spater noeh zu 
wahnende 5apotacites Bielzii. 

SchlieDt man die eben genannten Funde aus, so bleiben fUr die fossile 
lora von Thalheim-Szakadat folgende Typen bestehen. Die in der Lite
tur liber die Fundstelk bisher unter anderer Bezeichnung gehenden Sippen 
::rden hierbei durch ein * hervorgehoben. Die von mir neu nachgewiesenen 
rten tragen zwei Sternchen (**). 

I. Cystoseirites Partschi~ und 

2. Cystoseirites flagelliformis, beides Phaeophyceen des salzigen 
r assers mit deutlich erkennbaren Schwimmblasen. Dureh ihr haufiges Auf
,ten in oft priichtig" erbaltenen TbalJusstiicken charakterisieren sie die in 
age stehenden Schichten ,111$ ,~eresabJaget:Ung. 
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3. Pteris crenata, nur in einem kleincn, aber sieher bestimmbaren Frag
ment Yorhanden, yon ANDRA flir Pt. oeningensis erklart. 

4. Pinus Kotschyana, cleren lange Nadeln paarweise am Kurztriebe 
stehen, mit gronen Samen und ansehnlichen Zapfen, erscheint nachst ver
wandt mit der S.25 erwahnten P. transsylvanica, ist aber in allen Teilen 
kraftiger gebaut als diese. In ihrer Verwandtschaft weist sic auf amerika
nische und ostasiatische TypeD hin. 

5. **Sequoia Langsdorfii fand ich in einem Zapfen in einer tonigen 
Schicht westlich yon Szakadat. Ob die ziernlich schlecht erhaltenen Holz
rest e) die aus der Nahe aufgenommen wurden und bei mikroskopischer Prufung 
sich als Coniferenholz erwiesen, hierher gehbren, kann wt:gen des mangel
haften Zustandes nkht entschieden werden. 

6. **Sabal thalheimiana Pax. Rcste von Palmenblattern fand ich 
selbst in den Schichten VOIl Thalheim, ohne daD ieh aber nach meinen Be
funden sagen konnte, ob es 5ich urn cine Fieder- oder Fachcrpalmc handdt. 
Das mir zur Verfilgung gestellte Material des Hermannstadtcr Musenms aber 
lehrte, daD zur Tertiarzeh urn Sza].,:adLit cine mit Saba] yerwandtc Faeherpalme 
vegetierte. Sic war cine kleinblattrige Art, sehr vie! zierlicher als S. major 
oder S. haeringiana, die beide fUr Siebenbtirgcn bereits nachge\\ iesen wurden. 
Die OberfHiche der Palmenreste zeigt unter clem Mikroskop noeh die zierlich 
skulpturierten Cycloid-Schupp en von Fischen. . 

7. Myr:ca lignitum, in Bliittcrn nachgewiesen. 
S. *M.rrica laevigata, die aus den Abbgerungen \rOn Petrozscnr lang-st 

bekannt ist, fchIt auch bei Thalheim nicht. Sie ,vurde von A;\Dl{~\ vielfach 
verkannt und als Laurus s05zowiciana, Eucalyptus oceanica und Andromeda 
protogaea beschrieben. vVenigstens gelang es mir nicht, irgendwelche wt:sent
liche Unterschiede z\""ischen den ebengenannten Resten und gegenUber Myrica 
laevigata aufzufinclen. 

9. *Nlyrica spec. Als solche bezeichnc ich das von ANDIC:\. abgebildete 
Blatt, das er als Andromeda \\.'eberi bcschreibt. Es ist verschieden von 
Myrica lignitum und M. laevigata, zeigt aber die charakteristische Ncrvatur 
der Gattung, Ich selbst fand es nicht wieder, halte es abeT fUr identisch mit 
clem freHich etwas kleineren Malpighiastrum lanceolatum. FUr die Zugehorig
keit zu den Malpighiaceen spricht nichts. 

Die Familie der Juglandacecn spieIte auch in der Tertiarflora von Thal
heim-Szakadit eine ·nicht unwesentliche Rolle, Bisher kennc ich von hier drei 
Sippen: 

10. **Carya bilinica, in einem gut erhaltenen Fiederblattchen auf
gefunden. 

I!. Juglans inquirenda, schon von ANDRA richtig gedeutet. 
12. *Engelhardtia vera. Schon A. SCHE"KK ') hat die von ~"I>RA als 

Carpinus vera beschriebene, vorzuglich erhaitene Frucht als zu Engelhardtia 

I) A. SCHENK, Palil:ophytologie (1890) 449. 
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gehorig richtig crkannt. Es fragt sich nun, ob einze1ne. Blattabdriicke auf 
diesc Gattt1n~ bezos-en werden durfen. Ich [and schwach sichelformig ge
bogcne Ficdcrbbttchen, die an der Spindel ansaDen, von lanzettHcher Gestalt, 
VOfn zugcspitzt) nabe der Basis allrnahlich \ crschrnalert und hier sehr UI1-
symmctrisch, am Rande cntfcrnt und schwach gezahnelt, I I em lang und 
2 '/2 em breit. Andere Abdriickc dcrselhcll Form waren kleiner, bei anderen 
trat die Zahnelung dc~ Rande." stark zuruck. Es kann daher auf ein \'iel
jochigcs Blatt geschlossen \ycrden, an clem die FicdcrbHi.ttchen basipetal an 
GroBe abnehmt:n. Diese Blatter fas:;c ieh als zu obiger Frucht gehbrig zu
sammell, um so mehr, als sie in def gut crhaltencn Ncrvatur mit rezenten 
Arten von Engclhardtia ,'ollig ubcrcinstimmen. A':-"Tll{A kannte diese matter 
lloeh nieht. Jeh v'ermu1t; aber) dan sein Sap indus hcliconius als mangelhaft 
crhaltencr Abdruck hierhcr zu ziehen ist. 

13. Betula Dryaclum in zahlrcichcn Frucbten unzwcife'thaft nachgewiesen. 
14. **Bctula Brongniartii, da Gruppe cler Costatae zugehejrig, in cinem 

schoBen Blattabdrucke mir vorlicgend. Frllchtc von B. Dryadum sind schon 
wegcn ihrcr bcdeutendcn Gri"lOc nicht hicrher zu ziehen. 

15. (2ucrcus urophylla, fridler al~ Q. Zoroastri bczeichnet, gilt mir 
nicht ais galE sicher. 

16, Castanea Kubinyi umfaDt A::\"Dl{_\S Castanea. palaeopumila und 
Querclls DrYllleia. Die Blattabdruckc zeigen "orzllgliche Erhaltung. 

17. ClmliS Bronnii als FHigclfrucht erhaiten, ebenso '''ie 
10. Plm us plurinervia. Diesc letztere ist im jugcndliehen Stadium er

halten unci tragt noeh am Grunde den Kelch. Vielleieht gehbrt sie ciaher 0.15 
unentwickeltc Form Zll U. Bronnii. 

19. Laurus Gicbclii. cin dem rezenten L. canariensis nicht una.hnliehes 
Blatt, \\·ie cs scheint, oft mit ctwas undcutlieh erhaltener Nervatur. 

2(l. *Laurlls Fussii. Dit..:se dicken, lederartigen Blatter heiDen bei ANDRA 

Ficus F'ussii. Sic zeigen meines Eraehtens die Charaktere von Lauraceen 
bezuglich der Textur und Nervatur. 

21. **Mahonia stenophylla Pax nov. spec. \ Die zwei von mir bei 
Thalheim aufgdundcnen Mahonia-Blatter, die mit den bisher besehriebenen 
Rcsten der Gattung nieht zusammenfallen, schlieDen sich in der geringen 
Breitenentwicklung und Gestalt an ostasiatische Typen an. 

22. **Liquidambar europaeum konnte ieh nur in Blattfragmenten 
nachweisen, deren Beschaffenheit jedoch die richtige Bestimmung gewahr
leistet. 

23. **Prunus spec. aff. Pro Lauroceraso. v\'egen der mangelhaften 
Erhaltung des Abdruckes verzichte ieh hier auf eine nahere Diagnose. Textur, 

( Mahonia stenoph) lla Pax nay. spec. - Folia pinnata. Foliola coriacea, sessilia, e 
basi valde inaequali lineari·1n.nceolata, cartilagineo·marginata. distanter spinuloso-dentata, apicem 
YerSllS longe attenuata, 8 em longa. fere I cm lata; nervus medius validus, pauUo cnrvatns; secnn~ 
darii teullissimi, in reticulum· grossum conjuncti. - Valde aiversa ab affini M. aculeata Saporta 
in Ann. sc. nat. 7. ser. X (18S9). S7. t. }UU. f. 2, -In str~tis tertiariis ad Thalheim Transsy1vaniae. 
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GroDe, Gestalt und Nervatur erinncrn in hohem MaDe an die Blatter des 
rezenten Kirchlorbeers. 

24· **Cercis Tournoucri, Zwei schief libereinander liegendc HUlsen 
von Thalheim gleichen in GroDe und Gestalt in hohem Mane den Friichten 
der rezenten Cercis Siliquastrum, Bei starkercr LupcnvergroHcrung zcigt die 
Obertla.che des Abdrucks mit groLkr Scharfc das quer odcr etWJS schrag tiber 
die Hulse vcrlaufendc fcine Adcrnetz, wie es an cler lebenden Ptlanze zUr 

Beobachtung gdangt. 1eh \'ereinige hiermit den Blattabdl'uck, den AI'llRA als 
Hiraea dombeiopsifolia dargestdlt hat. Er ist \'on den \'on S:\l'OKL\ ge
gebenen Bildern nicht zu unterscheidcn. Ob das im Hermannsta.dter Museum 
licgende Blatt wirklich hicrher geh()rt; erschcint mir noeh etwas fraglich. 

25. *Podogonium aenigmaticum. Die als Dalbergia aClligmatica bc
schriebcne Frucht gehort zweifellos zu der genannten, im Tertiar weil \'er
brc:iteten Gattung. 0'0 sie mit ciner fruher schon bl.:schriebenen Art 1.11-

sammenfallt, lasse ich dahinge~teltt, wie die Frage nach der Prioritat de:. 
Namens; die im letzten Jahrzehnte die Botanikcr fast vergessen lieD, dan es 
,,·jrkHch Pflanzen gebe. Das Fiederblattchen eines zusammengesetzten Blatte .... 
gehbrt wohl sieher hierher; es stimmt mit den Tokayer Funden vorzuglich 
uberein. 

26. Pistacia Fontancsia, in Ficderblattchcn erhalten, die an 0stasia-
tische Sippen erinncrn. 

27. A..::er scpultum, cine FlUgelfrucht aus der Sect. Platanoidea. 
2t). Acer angustilobum, cine Fltigelfrucht aus der Sect. Rubra. 
29. **Acer trilobatum in einem unyollstandig crhaltencn Blatte nach

gewiesen. 
30. Tilia Iongibracteata glaubte A:\""lll{~\ in eincm Flugelblatte zu CT

kennen. Trotz mangelhafter Erhaltung kann die Bcstimmung sehr wohl zu
treffen. 

31. *Nerium BieIzii benenne ieh den yon A:"])RA unter der Bezeich
nung Sapotacites aufgeflihrten Rest. Der Blattabdruck stimmt mit Nerium 
gut iiberein. 

32. **Fraxinus inaequalis, VOIl A. LINGELSHEIM als Esche aus der 
Gruppe Bumelioides, mit Fr. excelsior verwandt, bestimmt. 

Das haufige Vorkommen von Cystoseirites legt den Gedanken na}Je, dan 
auch andere Meerespflanzen in den Thalheimer Schiehten sich erhalten haben 
mochten; insbesondere wurde das Material auf Diatomeen hin gepruft. Die 
Untersuchung ergab ein negatives Resultat. Selbst solches Gestein, das reich
Heh Algenabdrucke zeigte, lieferte keine Kieselalgen. 

In meiner oben (5. II) zugrullde gelegten Arbeit liber die TerWirf1.ora des 
Zsiltales bestritt ieh die Angabe HEERs, der fur beide Fundstellen noeh keinc 
identischen Arten kannte; ich vermochte schon damals eine kleine Liste Von 
Sippen vorzuflihren, die gleiehzeitig im isiltale und in cler Umgebung von 
Hermannstadt vegetierten. Sie umfa13t nach meinen heutigen Kenntnissen 
folgende Arten: Pteris crenata, Sequoia Langsdorfii, Myrica laevigata, Carya 
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~t' I~a) Enge ardtia vera und Acer trilobatum. Rechnet man hierzu noeh 
gcmeln men Besitz einer Facherpalme (Sabal) und einer in die Sect. 

ostatae_g origen Birke, so ist die Ubereinstimmung in der Flora beider 
~rtc, A1~i@IIh ganz belanglos. Der ganze Charakter der Vegetation aber tragt 
dje~tb okologischen Ziige im Innern Siebenbiirgens und in der Bueht von 
Peb6 ny, und daraus folgt ungezwungen, daO ein sehr wescntlicher 
AI' rsunterschied zwischen beiden Floren durch die Pflanzenwelt 
nieht erwiesen wird. Daher sind aber auch die Beziehungen der tertiaren 
Flora von Szakad~it-Thalheim zu den Bezirken der Gegenwart diese1ben, wie 
sic (5. 12) fur das Becken von Petrozseny festgesteIit .. ,,'erden konnten. Neben 
subtropischen Zugen, die in hohem Mafie an die Mediterranflora 
cler Jetztzeit anklingen) treten die Beziehungen zu Ostasien und 
N"ordarnerika besondcrs scharf hervor. 

Ein Verglcieh cler Artenliste der Zsiltaler Tertiarflora mit der bei Her
rnannstadt begrabcnen Vegetation lehrt ohne wei teres die viel grbDere Mannig
faltigkeit der letzteren crkennen. Schon die Zahl def Gattungen ist eine weit 
graB ere, und Arten von Pinus, Quercus, Castanea, Ulmus, Lauru.5, Liqui
dambar, Prunus, Cercis) Podogonium, Pistaeia, TWa, Nerium und Fraxinus 
fehien nach den bisherigen Aufschllissen urn Petrozseny. Die beschriebene 
Mahonia ist ein vollig neuef Typus. Dagegen hat das Zsiital von BlUten
pflanzen die Gattllngen Taxodium, Smilax, Pterocarya, Carpinus, Alnus, Cinna
mornum, Platanus, Evonymus, Rhamnus und Grewia voraus. 

Das sind immerhin nicht l1nwesentliche Differenzcn, die zum guten Teile 
freilich aus den ehemaligen Standortsverhaltnisscn sich erkHiren lassen. Die 
fossile Flora der Zsilbueht grtinte an den Ufern cines engen, tief in das Ge
birge einschneidcnden ~leeresarrnes; es waren Surnpfwalder, die die Kohlen
floze hinterlid3en. Bei Szakadat-Thalheim aber handelt es sich urn eine 
1Vleeresablagerung. Yon cler marinen Flora erhielten sich Braunalgen, die 
wahrscheinlich mit Sargnssum vcrwandt sind, zum rnindesten aber dessen 
Organisation zeigen. Die oft reihenformig angeordneten Sehwimmblasen er
innern im Abdrucke tauschend an Gliederhi.l1sen oder Gliederschoten, sobald 
sie isoliert im Gesteine liegen. Die an den pflanzlichen Resten ansitzenden 
Rbhrenwurmcr der Gattung Spirorbis sind Meerestiere j in ihrer Gestalt und 
GroDe lassen sie sich nieht trennen von den Formen, die noeh heute z. B. auf 
Braunalgen sich ansiedeIn. Auch die bisher dort aufgefundenen Fische scheinen 
Bev.:ohner des Meeres zu sein. 

Mogen auch vielleicht einige grasartige Blattreste, die als Cyperites oder 
Zosterites beschrieben wurden, Seegrasern angehbrt haben, so bleibt trotzdem 
die Zahl mariner Pflanzen eine recht bescheidene gegentiber der Mannigfaltig
keit der Holzpflanzen j und doch kbnnen deren Reste nur gelegentlieh in die 
marinen Sedimente gelangt setn, dUTch Wind oder wahrscheinlich durch Wasser. 
Ob die Walder einer ehemaligen Inse! angehort haben, oder ihre Spuren von 
den Gehangen der Hi.ig~l nach einem Binnenmeer abgaben, ist an sich cine 
be!anglose Frage. 
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6. Schassburg (Segesvar). 1m Schleifengraben bei Schassburg 
entdeckte M. v. KlMAKOWICZ die Zapfen eines Kadelholzes, die nach dem 
ersten Blick zu urteilen einer Fichte angehart haben machten. Rine genauerc 
Priifung des Objekts ergab aber die iiberraschende Tatsachc, daD eine Kiefer 
vorliegt, fur weIche ich den Namen P. transsylvanica (Eng-Iers bot. Jahrb. 
xx..XVIII [1906J. 310) vorschlug. Sie ist mit P. Kotschyana von Thalheim 
nahe verwandt, aber doch verschieden, wie ich jetzt nach besscrem Material 
von Thalheim feststellen konnte. Mit aBer Sicherheit muU die Verwandtschaft 
beider Arten in der Gruppe Balfotlria gesucht wcrden, deren Artcn Bcwohner 
Amerikas und Ostasiens darstellen. 

j. Funde am FuBe der Hargita. Die eiscnhaltigen Tone Von l\,lagyar 
Hermany schlienen zahlrciche Blattabdruckc ein, die F. U~GE]{ zur Bestim
mung vorgelegen haben. Ein Teil dersclben wird zwcifelhaft bleibcn rnilssen; 
die sieher wiedererkannten Reste erweisen ihr Alter als jungrniodin, wenn die 
Pflanzen nicht noch junger sind. Mit Sicherheit kann fur diese Fundstellc 
angenommen werden das Vorkomrnen von Sequoia Langsdorfii, Calpinns 
grandis, Fagus Feroniac, Quercus Serr.a, Qu. grandidentata, Zeikova Ungeri, 
Ficus tiliaefolia, Platanus aeeroides, Liquidambar europacu01, sowie der Gat
tungen CinnarnoITIum und Acer. Vergl. hierzu HAUER und STA(""HE, Geol. 
Siebenburgens (1863). 32I. 

Sprechen diese Pflanzen fur ein relativ recht junges Alter des sic bergen
den Gesteins, so dilrften die von Homorod-Reps starnmenden, verkieseltell 
Palmenstamme, die ieh nueh ihrer vorztiglichen Erhaltung ais Palmoxylon 
Hillcbrandtii beschreiben konnte (Englers bot. Jahrb. XXXVlIl ,j(jo6J. 311;, 
einer etwas weiter zuruckreichenden Zeit angehoren. tber ihr Vorkommen 
ist mir nichts Na.heres bekannt geworden; nur das laLlt sich aus cler Erhaltung 
der Stucke mit Sichcrheit sehlicflen, dan sie an primarer Lagerstatte sich be
finden und gewiD nicht als Rollstiicke einen weiten Transport durchgemacht 
haben. Leider HiDt sich nicht ermitteln, zu weIch en rezenten Gattungen 
Palmoxylon Hillebrandtii in verwandtschaftlic:hen Beziehungen steht, ebenso
wenig wie die Frage, ob die Homorod-Repser Pfianze eine Facher- oder 
Fiederpalme darstellte. 

Viel reicher als die genannten Fundstellen sind die irn Korn. Haroms2ek 
gelegenen Floren von Fi.ile, Bodos und Bibarczfalva, die an Mannigfaltig
keit ihrer Zusammensetzung mit der tertHiren Vegetation des Zsiltales orler 
von Thalheim in Konkurrenz treten k6nnen. Sie sind zuerst von F. UNGER 

bestimmt worden, doch hat schon F. HERBICH mit vollem Rechte auf die hier
bei zutage tretenden Unklarheiten cler Bearbeitung hingewiesen. Erst durch 
M. STAUB sind wir i.iber cleren Zusammensetzung in befriedigenclerer Weise 
unterrichtet worden, wenngleich ich nicht all~n Bestimmungen dieses Forschers 
mich anschlieOen kann. Acer giganteum Gopp. z. B. gehort wahl kaum zu 
den Ahornen; der als Typha latissima oder Santalum bezeichnete Rest dtirfte 
wahl zweifelhaft sein u. a. m. 
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Die Flora entstammt einem Kiistenwaldc, dessen Reste in Mecresschlamm 
eingebettct wurdcll. Dafiir spricht das masscnhafte Vorkommcn von Meeres
algeo, die ST.\CH als Chondrites ::;pec. bezeichnet. Der \Vald bestand aus 
ciner manni;.;faltigen Fiillc \'on Laubhblzern, unter denen cinzelne Gattungen 
auch hier durch ihre auffallend groDe Artcnzahl hervortrcten. Dadurch wird 
clef An~chll1D an die Tcrtiarwiddcr' clef Hegyalja cin enger, zumal da die Be
ziehungen clef dortigen Flora zur Pflanzenwelt clef Gegcnwart dieselben sind, 
wic in def Flora dcr I1aromszLk. Das geIlt ohne wei teres hen'or aus clef 
Tatsflchc, daf.1 he ide Bczirkc einc recht ansehnliche Zahl \"on Artcn mitein
ander gcmcin haben. Dicse :-,ind Populus attentlata, Carpinus grandis, Betula 
Dryadum, Alnus Kcferstcinii, Ca.c;tanea Kubinyi, Fagus Feroniae, Quercus 
Drymeia, mcditerranea) grandidentata, pseudorobl1r J pscuciocastanea, Zcll.::o\"a 
Ungeri, Parrotia pristina, Acer trilobatum, dccipicns. \\'ahrscheinlich decken 
sich auch 110ch l'inzelne Type11: die als Juglans spec., Carya spec., Pterocarya 
spec. gcnannt sind. mit den Sippen von Erdobcnyc::. 

Ais neue Formen er:;cheinen am Siidostabhange der Hargita Juniperus 
spec.) Salix angusta und S, dcntic111ata, Corylus Alac Quatii, Carpinus Ovidi, 
Castanea Ungeri, Quercus etymodrys, Clmus Bronnii und U. Braunii, Ficus 
tiliaefolia, CinnamOmlllTI Scheuchzeri und Liquidambar europaeum. Es ist 
hierauf aber weniger Gewicht zu legcn, wei 1 die meisten dieser Sippen, wenn 
sie auch in der Hegyalja fehlen, an anderen Orten Oberungarns nachgewiesen 
worden sind, Viel wichtiger aber sind Lindcra (Benzoin) anti qua 
und Sas:;;;afras Fcrtetianum, weil durch diese Fundc mit Sicherheit das 
Vorkommcn lau babwerfender Lauracecn im katpathischen Tertiar nach
gcwiescn ist. Immergrune Lorhcerge\vachsc fchien nach den bisherigen 
Aufschlussen im Gebietc meinet 1\Ieinung nach bis auf die Funde von 
Thalheim-Szakadat durchaus. - Literatur: F. HERDICI-I, Szeklerland. Mitt. 
ungar. geol. Anst. V (18;8·. 288; 1\1, STAliB, Beitr. foss. Fl. Szekletlandes. 
Foldt. Koz!' XI (IS81). 268; M. SnGl: in Jahresb. ungar. geo!. Anst. f. 1885 
(I8H7)· 224· 

8. Borszek. In den Ligniten des Titnovatales bei Borszek, die den 
Kongericnschichten zugerechnct werden, find en sich wohlcrhaltene Blattah
driicke, die bis auf cine ganz kurze vorHiufige Mitteilung von M. STAUB 

(Novcnyek a borszeki congeriaretegekb0L Orvos termesz. Ertesito XVII. 2 

[18C,l2J 252, 339:1 noch keiner LTntersuchung unterworfen wurden. 

c. Die Trrtiil1j1(wt'f! ocr siid;:_"t"Stliclu'll Grellzbt'JJirke in den Siidkarpathell. 

In cler Umgebung von Jablanicza, Bania, Bozovics, Dalbosecz, 
Kt i c 5 0 va und rvI chad ia lagern pfianzenfuhrende Mediterranschichten, die 
phytopalaontologisch durch die Studien von D. STUR und M. STAUB erschlossen 
wurden. Die in ihnen eingeschlossene Flora stimmt, wenn die Zahl ihrer 
\! ertreter zurzeit auch gering sein mag, in den wesentlichsten Punkten mit der 
Vegetation des oberungarischep,Tertiarlandes tiberein. Nachgewiesen wurden 
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Cystoseirites communis, Chara spec., Pinus spec., Pinus palaeostrobus, dl:s::-cn 
Zap fen bei O-Be r 1 e \'e n entdc:ckt \"urde, Glypto5trobus curopaeus, Myrica 
lignitum, Jl1g1ans Ungeri, Castanea Kubinyi, <:2uercus pseuclocastanea, (Ju. 
mediterranea, Alnus Kefersteinii, cine mit A. nostratllm verwandte neue Erle, 
Carpinus grandis, Zelko\'a Ungcri, Platanus accro:de~, Podogonillfl1 LydEanum, 
Acer trilobaturn, Rhus deperdit:1, dcr nach A. E.\GLElZ an ule Gattung Cotinus 
crinnert. - Literatur: D. S1TR, Geolog. Notiz, KOl11. SZOfCllY. F(llclt. h.uzl. 
IX (1879). I, 65; 1\'1. ST_\T.;B J ~\)venyck Krasso-SzorcilY mC~Te. Fuidt. K~){.l. 
IX \1881). 268; in Jahresb. ung-ar. geol. Anst. f. I~('\5 ':It:S;j. 22(1; l'inus 
palaeostrobus. Termesz. Finct. IX 1085\. 47, ~o; J\Ieditcrr. 1'11<1nZC11 \'on 
l\lehadia. Jahresb. ung. geol. ;'\1l5t. f. loK+ .d)~5". 11~. 5:'1. 

2. Allgemeine Ergebnisse. 

Fast alle Fundstclkn karpathiseher Tcrtiarpflanzen gchorcn in oas obert" 
Mioean, cinzelne \'ielleicht ::c11on in das untere PliOC;iO, und dies crkbrt ~ofort 
die graDe Gleichformigkeit ihrer Zusammensetzung. X ur die Pflanzemn:lt \·on 
RadAcs 1chrt durch das starkere Hcrvortreten thermophiler Sippcn ihrc Zu
geh0rigkeit in eine etwas altere Zeit des Tcrtiars, 

5ieht man hien'on ab, so begegnet nns allenthalbcn cine: Flora, die an 
etwas hohere Temperaturen gewohnt \\'ar, die in cinem Klima vcgetierte, 
das ver.l.nutlich von dem del" l\1ittelmcerlandcr nicht H'cscntlich 
abwich. Tropische Sippen treten ilberall :,tark in den Hintcrgrund, obwohl 
namentlich die sicher nachgewiescnen Gattungen Podogonium und Ficus solche 
Beziehungen deutlich anzeigen. DaZll kommt uas Vorkommcn einer Fieder
palme bei r.'lunkacs und ciner Facherpalrne im Zsiltaie und bei Thalheim. 
Hiernach sind die fruher ,~Bd. I, 239' gemachten Angaben tiber das Vorkommcn 
der Palmen zu verbessern, 

Viel klarer offenbarell sich die /\.nklange der karpathischcn TerWitflora 
an die gegen\Yartige Ve6"etation 1\ ordamerikas, der zentraJasiatischen Gcbirgc 
und Ostasiens, vor allem auch zu den 1Httelmccrbindern, und bcsondcrs in 
cler siidlichen Hegyalja gewinnen die Beziehungen zu den pontischen Gebieten 
an Bedeutung. 

Reich entwickelt sind die Gymnospermen. Die so haufige Vcre1lligung 
von Sequoia Langsdorfii und Taxodium distichum fossile mit GlyptostrobllS 
europaeus gilt auch fUr unser Gebiet. Die Gattung Pinus ist ohne Z'\\'eifel 
artenreich vertreten, und zu ihr gesellen sich Artcn von Liboccdrus und 
Callitris. Der Reichtum an Juglandaceen kann nicht unbeachtet bleibeu, und 
die in clem Salzstocke von \iVieliczka gefundenen Friichte \'On Juglans und 
Carya besitzen cine tiber lokalen Wert hinausreichende Bedeutung. Die so 
oft verkannte Gattung Engelhardtia ersche~nt an mehreren Fundstellen. An 
Mannigfaltigkeit innerhalb der einzelnen Gattungen schliellt sich den Wallnllll
gewachsen die Familie cler Betulaceen an, wie denn tiberhaupt als Charakter
zug gegeniiber cler Jetztzeit ein auffallend groDer Artenreichtum einzelner 
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Gattungcn sich gcltend macht. Die Flora der Umgebung von Tokaj ist ftir 
Acer, Pinus und Quercus in dieser Beziehung ein typisches und lehrreiches 
Beispiel '5. (;). 

DeT Einflu13 diluvialer Vergletscherung Europa~, def in £einen allgemeinen 
~esichtspunkten [ruher bereits Berucksichtigung fand (Bd. I S. 24 I), verwischte 
lies maonigfaltige BUd gar bald, und viele von den Gattungen der ehemaligen 
Tertiarflora dl:T Karpathen versch\,'anden, einzelne erhielten sich im l\1ittel
:nu.:rgebiete ,:Callitris) Smilax, Myrica, Platanus, Liquidambar, Parrotia, Cercis, 
Pistacia, Acsculus, Zizyphus, Diospyros, Nerium) oder in den pontischen 
Uindern, wie Castanea und Zelkova. .'-\U5 def Flora Europas und der an
~renzendcn. Gebiete starben aus Glyptostrobu.s, Libocedrus, Sequoia, Taxodium, 
-erner Carya, Engelhardtia, Cinnamomum, Mahonia, Podogonium, Ptclea und 
:elastru5. 

Die dirc.:Lte Ablcitung pontischer Sippen VOI1 Typen der Tertiarzeit legt 
ien Gedanken nahe, ob nicht doch innerhalb des Gebirgssysterns einzelne 
~c1ikte die Eiszeit uberdauert haben, zumaJ die Spuren der kalten Periode im 
Jsten erhcblich zuruckstehen gegen die verhcerenden \\'irkungen, die die 
:;lazialperiode in \Vesteuropa hinterlicD. In der Tat HiDt sich zcigen, daO 
:inzelne Tatiarpflanzen, namcntlich der Hegyalja oder \'on Thalheim, im 
\'armsten und von der diluvialen V crgletschenmg am wenigstcn beeinfluflten 
['eile des Gebirges in kaum oder gar nieht vedinderter Form seither vege
icren. So entspricht 

Juglans acuminata und Juglans inquirenda der Juglans regia, 
lie ich fur die 5udkarpathen im Osten des Alttales als wildwachsend 
.nsche (verg!. die Karte II); 

Carpinus Neilreichii clem C. duinensis, d er gegenwartig yom 
3anat her bis Hcrkulesbad sein Areal ausdehnt; 

C cltis trachyti ca, mit der ich die besonders unterschiedenen C. Japeti 
'nd C. vlllcanica vereinigeJ ist nachst verwandt mit C. australis. Ich 
ammeltc diesen Strauch noch an den Kalkfelsen des Kazanpassesj 

. Acer decipiells hat sich in A. monspessulanum erhalten, der 
Is Felsenstrauch gleichfalls im Kazanpasse noch vorkommt; 

Vitis tokajensis besitzt seinen nachsten AnschluD bei V. vini
era, dessen Areal innerhalb der Karpathen sich mit dem des NuD
,aumes lJuglans regia) deckt (verg!. die Karte II); 

Tilia vindobonensis, in Frucht und Fliigelblatt erhalten, diirfte 
neiner Meinung nach a.n T. tomentosa sich anschlieOen; vielleicht 
'ilt dasselbe ftir Tilia longibracteata von Thalheim. 

Die 2ahl dieser Beispiele lieDe sich viel1eicbt noch vermehren, denn anch 
ir Rhus deperdita (5. 27) und einzelne Eichen werden mit Sicherheit ilhnliche 
eziehungen slch feststellen lassen; ich denke dabei an Quercus pseudocastanea 
nd Qu. pseudorobur. 

Es ist fijr diese VerjJaltnisse sicherlich picht helanglos, daD ein derartiger 
usammenhang auch von zool~~.~her Seite b.ehauptet und in eingehender 
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Beweisflihrung besprochen wird. Die warmcn \Vasscr des Bischofsbades \'on 
Grollwardein (Nagy Varad), in denen Nymphae. thermalis als ReliJ..t 
noch heute bltiht I

), als eine \'on N. Lotus kaum recht verschiedene Rassl." 
enthalten eine interessante Fauna~ von cler Tn, KOlZ:.'\[O~ ~J sagt: "Die Rclik1:en
fauna von Piispokflirdb stammt also aus der Zeit) als in U ngam noch ein 
gleichrnaDig tropisches Klima hcrrschte. TeHs die nahc V crwandt~chaft mit 
den jungterWiren. lcvantinischen Formcn aus Slavonicn, tcils cler Umstand, 
daD unter den in tieferen Schichten \'orkommenden Gastropodcn Yon den 
Arten, die noch heute leben, nicht eine einzige anzutreffcn war, weist darauf 
hin, daD die Entstehung der Fauna von Puspokflirdo im Tertiar zu suchen :"eL« 

Z\reites KapUel. 

Die Gliederung der Flora in prlidiJuvialer Zeit und ihr Einflull auf 
die heutige Pflanzendecke. 

Nicht alie karpathischen Terti~lffloren haben cine genugcndc Artenzahl 
geliefert; viele von Ihnen umfassen nur ,\"enigt: Typen; einzelne aber haben 
in erfreulicher \Veise die ZusammenEctzung del" ehemaUgcn Vegetation of{enbart. 

Wenn man berucksichtigt, daD die fossil en Floren ein nur durftigcs BUd 
\\'iederzugeben imstande sind; dan sic die Reste verschiedener Formationen 
enthalten und dec Zufall in erster Linie die Auswahl des Erhaltcnen traf, wird 
man bei einem Vergleich dec verschiedenen Fundstellen diesen Tatsachen 
Rechnung tragen mussen. 

Zu einer solchen Nebeneinanderstellung eignen sich die Reste von Swo
szowice, die Funde des Schemnitz .. Kremnitzer Gebietes, def Hcgyalja, die 
pflanzenfiihrenden Schichten von ThalheiIrJ.-Szakadat l der Hargita, des Zsiltales 
und die Mediterranschichten cler Umgebung von Mehadia. Sie seien zunachst 
tabeHarisch zusammengestellt, wobei moglichst CharakterpBanzen des TerWirs 
fUr die Auswahl in Frage kamen. 

Dnter Abwagung der oben kurz angedeuteten Bedenken wird ein Blick 
auf die nachstehende Tabelle die Tatsache erlautern, daD in der jungeren 
Tertiarzeit im Gebiete der Karpathen ein wesentlicher Unterschied 
in dec Zusammensetzung der Vegetation an verschiedenen Orten 
nicht Ztl beobachten ist. Weder zwischen Norden und 5iiden zeigt 

1) Vergl. F. PAX, Foss. Flora Gan6cz. Noven. Koziem. IV. Beib1. (1905). (34~'; C. RIESS, 
Nymphaea thermalis. Verh. Mitt. siebenb. VeretDS Naturw. Hermannstadt XVII (1866). 5· 

2) TH. KORMOS, Ursprung der Thermenfauna von PUspokfiirdo. FOldt. Kozlony, XXXV 

('9"5)· 449· 
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sich cin Gegensatz, noeh laIH sich ein solcher zwischen ostlicher 
und wcstlichcr Lagc begrunden. Die Y\'aldvegetation zeigte im 
allgemeinen gJcichartigen Charakter innerhalb des ganzen Ge
bietcs. 
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)Jur die Vmgebung \'on I-Iermannstadt hat in cler f05silen Tertiarflora 
yon Thalhcim und Szakadat einen etwas eigenartigen Charakter aufzuweisen. 
Es kann wohl Laum cinem Zufall entsprechen, daD hier allcin nnter allen 
anderen Fundstellen cchte Lorbeergev"achse sich finden, die den rezenten 
Arten von Laurus nicht unahnlich sehen, l\'ahrcnd an der Hargita laub
abwerfendc Lauraceen sich erhieltcn. Die sonst nirgends anderwarts nach
gewiesencn IVIahonia) Pistacia und Kerium von Thalheim of {en bar en sub
tropische Zuge. Ob die Flora ciner alteren Stufe angehbrt oder ihren thermo
philen Charakter besonderen lokalen Verhaltnissen, die crhaltend wirkten, 
verdankt, lassc ieh unentschieden. 

Von der ehemaligen Tertiarflora haben sich aber (5.28) cinzelne 
Typen in fast unveranderter oder kaum modifizierter Form bis in 
die Gegenwart erhalten; ihre Zahl ist nicht ganz unbetrachtlieh. \Vas 
aber noeh wichtiger crscheint, ist die gegenwartige Verbreitung dieser 
Relikte, Hue Beschrankung auf die siidwestlichen Teile der Siidkarpathen. 
Dies Areal IYird umgrenzt durch die auf Karte I (Band I) mit./, (blau) ge
zogene Vegetationslinic, die das siebenbiirgische Erzgcbirge mit der Biharia 
und die transsylvanischen Alpen im Westen des Roten Turmpasses aus dem 
Gebiete cler Karpathcn herausschneidet. Dadurch gewinnt die Grenz
linie h an Bedeutung, denn sie erweist sich a\s geologisch be
grtindet. 
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Bei dieser Sachlage vcrlangt von sclbst die Fragc cine Erorh::rung, 0'0 
nicht auch andere von mir gezogene Vegciationslinien jcner Karte in ahn~ 
Heher Weise eine Erklarung tinden. Auf den crsicn Blick durfte die gkich
maOige Verbreitung der chemaligcn Flora cinen derarti~cn YerStldl al~ wenig
verlockend in Aussicht stellen. Dcm ist aber \'on Vt1rnhcrcin l'nt~~cgcni'Hl1altl:n) 
daD jener gieichartige Charakter der terti;Hen Vegetation doch nur 
fur die Pflanzen der Ebene gilt. die in unmittelbarer K;ihe des Mecres 
Bestandc bildeten. \Venn die Ablagerungen selbst nicht marin sind, so spricht 
alles dafiJr, daB ihrc Flora nicdl'igen Hohenlagen angeh6rtc. Von der Bcrg
und Alpenflora der Karpathen aus der Tertiarzeit abel' wissen wir 
noch nichts. 

Die Vertcilung ,'on \\·asscr llnd Land zur tertl~lren Epoche ist zwar in 
den Grundzugen festgelegt; es blclbcll aber immcr Hoch zahlrcichc J,"ragen 
offen, dercn Bc:antwortung' fur die Pftanzengeo6'raphie von groncm Interesse 
\\"are. Das aber mui3 hervorgchobcn werden: clail das ungarischc Ticfland 
relativ spat, vielleicht so gar zm altcn DllLn'ialzeit erst, trocken gelcgt \\'urclc. 

Die eingehenden, fast auf alIe Teilc der Karpathcll sich crstreckendcn 
Studicn von VICTUl{ UHLIG habcn den alten Glallbcn grundlich erschuttert, 
daD die Auftlirmung' der gcsamtcn KarpathcIl auf eine jungmiodine 
Faltungsphase sich zurilckfuhren lasse. Er zcigtc vidmchr, daD die 
gebirgsbildel1dc Tatigkcit auf cine rccht langc Dauer zu berechnen sei. 

1m Vjepor- und Zips-Gomol'er Erzgebirge sehen wir den idtcstcn 
Teil del' Karpathen, das prapermischc Gebirge, das seit clem Aus
gange der palaozoisehen Periodc von keiner faltenden Bodcnbewegung mchr 
betroffen wurdc. Urn dieses Zentrum htrum gruppieren sich (vgl. Bd. 1. 67) in 
flachem Bogen zwei Reihen von Kerngebirgen, cine innt"rc und cine 
auDere. Hier hat die Gebirgsbildung z\veimal cingesetzt, vor und 
naeh Absatz der oberen Kreide, und sie war beim Beginn des Eodins 
bereits erloschen. Der gleichen Faltungsperiode gehbrt die Klippenzone an, 
deren Schwarme als aufgerichtete Schichten mesozoischer Ahlagerungen aus 
dem Alttertiar aufragen. 

Erst in einer vierten Phasc, deren Beginn gegen den SchluO 
des Oligocans anzusetzen ist, und die im Miocan erlischt, vollzog 
sich die Faltung der Sandstcinzonc, und junger noeh ist das Bergland, 
das die Randbegl'enzung des Sandsteinbogcns bildct, mit den in ihm ei.n
gelagerten Salzstbcken. Die Eruptionen aber, die den oberungarischen und 
ostungarischen V ulkankranz bilden, fielen in das Miodm und geschahen zu 
einer Zeit, als die Sandsteinzone bereits gefaltet war. 

Der geologische Bau der vVestkarpathen geht an der Kaschau~Eperieser 
Bruchlinie zu Ende) an den Quellen dcr TheW abeT begjnnt ein neuer Ge
birgstypus. Dazwischen liegt ein weites Geli.et, in wclchem das alte Gebirge, 
mit Ausnahme der kleinen Zempliner Gebirgsinsel, unter clem Miodin und 
jiingeren Ablagerungen voUig vcrschwunden ist. Die Masse clef \Vest
karpathen war also von den Rodnaer Alpen (im weiteren Sinne) 
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Fig. I. Hieracium Knuthianum) eine Charakterpflanze det 
sl1balpinen Grasmatten des Verfu Pietroszu. - Original. 

getrennt, und lange Zeit 
konnte in beiden Gebieten 
isoliert voneinander cine 
selbstandige Entwicklung 
def alpinen und subalpinen 
Flora und cine eigene Bc
siedlung des hoheren Ge
birges erfolgen. Erst die 
Erhebung der Sandstein
zone schlug die Ycrmit
telndc BrUcke. 

In diesem Lithte erlangt det 
scharf ausgepragte Endemis
mus der Rodnaer Alpen 1) erst 
die richtige \Viirdigung; er eT

weist slch begrundet auf eine 
Erhaltung alter Typell, nnter 
denen narnentlich an Silene 
nivalis (Fig. i Bd. 1. S. 168), 
Melampyrum saxosum) Saus
surea Pordi, Ligularia carpa
thica u. a. erinnert sein mag. 
Di e Vegetationslinienaberl 

die clem Verlaufe cler Ka
schau-Eperieser Bruch
linie folgen (I rot der Karte) 
und das Hochgebirge der 
l\Iarmaros tiber die Hbhe 
des Jabloniczapasses west
warts begrenzen (d rot und 
c blau) , bezeichnen auch 
geologisch das Ende der 
Westkarpathen und der 
ostkarpathi schen Ge bi rgs
mass en. Der relativ niedrige, 
aber lange Zug der Waldkar
path en mit der ibm vorgela
gerten V ulkankette hat selbst 
in cler Eiszeit den Gegensatz 
zwischen West und Ost aus-

zugleichen nkht vermocht, wenngleich sudetischen Sippen die Wanderung 

r) Zn den Ausflihrnngen von Bd. 1. 205 vgl. noch F, PAX, Pflanzengeogr. Gliedernng Sieben
btirgens. Englers bot. Jahrb. XXXIII Jl9(3). Beibl. 73. 21; Ostrand Siebenhlirgens. SI. Jahresb. 
SchIel;, Gesellsch, Breslan (1904},ari;Q(bot',Sekt, :no 
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bis an die Grenzen der Moldau durch seine Vermittlung ermoglicht wllrde. 
und die ostkarpathische Vegetation ihre Vorposten dauernd vorsandte, 
bis die Erniedrigung der Berge an der tiefen Bueht von Varanno und 
Romonna diesem Vordringen tin Ziel setzte. Von neueren Funden, die diese 
Verhaltnisse illustrieren, erinnere ieh nur an Hieracium Knuthianum I:Fig. I), 
das ich auf den Grasmatten der subalpinen Region des Verfu Pietroszu bei 
Borsa entdeckte, und das clem H. riphaeum des Riesengebirges auDerst nahe 
steht. Ob Telekia speciosa (Bd. I. 139) im Lubochnatale bei Fenybhaza wirk
tich ursprlinglich wild wachst, wie es jetzt fast den Ansehein hat, wird spater 
noch Zll erortern sein. 

Wenn der erste Band meiner Studien mit dem Hinweise schloD (S. 250)~ 

daD die scharfe Grenze zwischen westkarpathischer Flora und der Pflanzenwelt 
des Ostens zum Teil zwar verstandlich wurde aus dem orographischcn Baue 
des Gebirges, der grone U nterschied aber zwischen beiden Gebieten daraus 
a1lein sich nicht erklaren !ieDe, so verliert durch die neueren Studicn diese 
Tatsache "iel von ihrem ratselhaften Dunkel. 

Das vorangehende Kapitel lieD uns die jungtertHire Waldflora am FuOe 
cler Karpathen als cine reiche Vegetation erkennen, die, freilich in sehr ver~ 
armter Zusammensetzung und mannigfaltig modifiziert, im Sliden des 
Gebietes ihre letlten Spuren bis in die Gegenwart hinterliell (5. 28). Die 
Verhaltnisse erinnerten an die heutige Pflanzenwelt Ostasiens, Zentralasiens, 
Nordamerikas, wahrend in etwas spaterer Zeit die Beziehungen zu clem Mittel
meergebiete und clem pontischen Vorderasien starker in den Vordcrgrund 
treten. Daraus kann aber auch mit Sicherheit auf die Existenz einer alpinen 
und subalpinen Pflanzenwelt im karpathischen Tertiar geschlossen 
werden. Die Frage, wie diese sich wohl zusammengesetzt hat, und ob wir 
ihre Spuren noch heute zu erkennen vermbgen, entbehrt nieht eines weiter
gehenclen Interesses. 

Die Karpathen bestehen aus alten, schon vor dem Tertiar gehobenen 
Gebirgen und cinem jungen Gliede, dessen Erhebung erst im Miocan ihr 
Ende fand. Die lange Kette der WaIdkarpathen schob sich erst relativ spat 
ais Bindeglied zwischen den Westen und die ostlkhe Gebirgsmasse ein. Sie 
wurde besiedelt von beiden Seiten her, nnd ihrc Flora tragt daher in gew:ssem 
Sinne cinen Mischcharakter, wenn aucl1 der ostliche Einflu13 wegcn der starken 
Depression der Hohenztige in der Nahe der Kaschau-Eperieser Bruchlioie 
uberwiegend ausfallen mullte. 

In den geologisch alten Teilen aber liegen die Verhaltni,sse anders; bier 
diirften mit grbilerer WahrscheinIichkeit aite Relikte zu er\\:arten scin. In 
dieser Hinsicht wlirde man zunachst denken an diejenigen endemischen Sippen~ 
die innerhalb des Gebietes eine gleichartige Verbreitung besitzen (I, 205), 
denn man konnte die Vorstellung gewinneu, dall diese in praglazialer Zeit 
bereits den Osten u nd Westen bevolkert haben. Fur solehe Typen aus der 
Flora des Hoch.,aebirges kann diese Annahme zutretfen; es kann aber auch 
das zusammenhangende Areal das Ergebnis von \\'anderungen, die unter dem 

~ ax, Karpathea. 3 
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Einflusse der Eiszeit sich vollzogen, darstellen. Diese Alternative ist nicht zu 
entscheiden z. B. flir Aconitum moldavicum oder Saxifraga carpathica (Bd. I: 
171). Diejenigen Sippen abeT, cleren Standorte auOerhalb des Gebietes inten
siver diluvialer Vereisung liegen, wie Campanula carpathica, Symphytum CDr

datum oder Chrysanthemum rotundifoliurn, haben die gr61lere Wahrscheinlich· 
keit obiger Annahme fur sieh, urn so mehr, als ihre systematische SteHung 
innerhalb der europaischen Flora isoliert ist. 

1m allgemeinen ist von alten Relikten im Gebiete der \Vestkarpathen 
wenig zu merken. Die Flora des hoheren Gebirges setzt sich im wesentlichen 
aus boreal-arktischen und alpinen Typen zusammen, daneben einigen sude
tischen Elementen I~I, 233. Auch der Endemismus erscheint hier nur schwach 
enhvickeit (1. 205" und dazlI kornmt: daD viele der endemischen Arten jungeren 

Ursprungs sich erweisen. 
Der EinfluD def Eisztit 
auDerte sich hiEr in ener
gischen Zugen und ver~ 
wischte das Bild tertiarer 
Vegetation bis zur Un
kenntlichkeit. Daphne 
arbuscula, Chrysanthe
mum Zawadskyi, Df!l· 
phinium oxysepalum 
iUd. l. S. 149) aber sind 
scharf umgrenzte Art~n 
von isolierter SteHung, 
die als Relikte gedeutet 
werden kennen. Ihr zum 
Teile recht begrenztes 
Arealliegt aullerhalb des 
Gebietes ehemaliger in
tensiver V creisung. 

Meine Studien tiber 
die in der Schieferkohle 
von Freck bei Her
mannstadt eingebettete 
Flora I), durch die meine 
frUher dartiber geaufier-

Fig. 2. Syringa Josikaea, ein altes Relikt des westsiebenbiirgis'chen ten Ansichten (I. 239) 
Randgebirges. _ Original. stark beeinfluOt wurdeh, 

zeigten, dall selbs! in den 
hochsten Teilen der Ostkarpatheo: im Fogaraser Hochgebirge, die Glazialzeit nUT 

in bescheidenem MaCe ihre \Virkung auf die Vegetation hlnterlie.3. Die Erhaltung 

1) F. PAX, SchieferkGhldt yon .~~ Englers botan. Jahrb. XXxVIII ~1906). 272. 
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alter Typen War daher im Gebiete der Ostkarpathen in hohern Mafic gewahr
leistet. In der Tat besitzt auch jedes Glied der ostkarpathischen Berge seinen 
eigenen Endemismus (Bd. 1. 206" und aus der Full{_' der Erscheinungen greifc 
ich wenige Typen heraus, die als Charakterpftanzen gewisser Forrnationen des 
niederen Gebirges dienen, Syringa Josikaea (Fig. 2), Hieracium trans!'ylvanicum 
(Bd.1. 136; und Bruckenthalia spiculiioiia iBd. I. '55:. Vor allem aber ist der 
EinftuD des pontischen und dacischen Elemcntes in der Flora des Ostens nicht 
III libersehen und sein rasches Verloschen in der Nahe des Jabloniczapasses. 
Wenn man ferner in Rechnung stcllt) daD das alpine Element jn seiner Zu
sammensetzung ::1. 228) innerhalb der Ostkarpathen starke Anklangc zeigt an 
die Stidalpen, so ergibt sich daraus ungezwungen die SchluDfolgerung, daO 
die ostkarpathisehe Masse schon friihzeitig in Verbjndung stand 
mit den Lanclermassen der Balkanhalbinsel und von hier aus im 
wesentlichen besiede1t wurdc. Die von mir fruher gezogenen Vegeta
tionslinien e und g bezeichnen demnach einzelne Etappen dieser 
\Vanderung. So1che \\'erden auch durch die auf Katte II gezogenen Vege
tationslinien der Silberlinde und der Bruekenthalia gegeben. 

Ais Gesamtresultat ergibt sich daher die Schlullfolgerung, dall die Flora 
cler Ostkatpathen ihren ehemaligen Charakter treuer bewahrt hat, ais es im 
Westen der Fall war, wo uoter clem Eiofiusse starkerer Vereisung der Eintritt 
fremder Bestandteile in die Vegetarion begiinstigt wurde. In diesem Sinne 
genommen besitzen die Ostkarpathen cine <lIte, die Westkarpathen 
eine junge Flora. 

Drittes Kapitel. 

Die posttertillren Floren. 

Wenn die vorstehenden, auf Grund pala.ontologiseher Forschungen im 
Tertiiir und der gegenwartigen Verbreitung der Pflanzen beruhenden Schlull
folgerungen richtig sind, miissen auch die eiszeitlichen Verhaltnisse unseres 
Gebietes damit im Einklange stehen. Was fruher (Rd. J. S. 244) fiber die 
Veranderungen der Flora unter clem Einftusse der Eiszeit in allgemeineren 
Ziigen geschildert wurde, kann als berechtigt auch heutc ncch gelten. Neuere 
Untersuchungen aber gestatten einco tieferen Einblick in die damaligen Ver
haltnisse, als zu gewinnen frUher moglieh war. Das aber ist sieher, dan die 
Flora der Karpathen unter clem Einflusse der Glazialzeit eine wesentliche Be
reieherung an fremden Sippen erhielt; es sind die Arten des boreal-arktischen, 
alpinen und sudetischen Elements. In diesem Sinne mindestens daIf der Ein
flue glazialer Vereisung auf die Zusammensetzung def .heutigen Pflanzendeeke 

3' 
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nicht unterschatzt werden, den V. Y. BORBAS t.) gewissermaDen erst in zweiter 
Linie als gestaltenden Faktor anerkennen will. 

Die Vergletscherung der West- und Ostkarpathen bewegte sich innerhalb 
verschiedener Grenzen, wie fruher (I. S. 241) bereits betont wurde; die Schnee ... 
grenze lag im Osten urn 300 m hbher als in def Hohen Tatra. Da allent
hal ben auf der Erde aber Baumgrenze und Schneegrenze in einem ganz 
bestimmten Abstande voneinander stehen, berechnet sich fur die eiszeit .. 
lichen Verhaltnisse die Rohe der Baumgrenze in folgender Weise: 

Hohe T;:itra iOD m, 
Rodnaer Alpen 1000 m) 
Transsylvanische Alpen 1050 m und vielleicht hbher. 

Daraus ergibt sich abeT, dan das nordische Inlandeis am Nordfulle des 
Gebirges unterhalb der berechneten Baumgrenze eodete. Bei soIcher Ver ... 
schiedenheit mussen 3uch die VegetationsbHder glazialer Landschaften des 
Westens wesentlich abweichen von denen der Ostkarpathen. Zwei Stellen, 
die Tuffablagerungen der Zentralkarpathen und die Schieferkohlen von Freck 
(Felek) in der Nahe von Hermannstadt (Nagy Szeben), sind in neuerer Zeit 
von mir einer Nachprufung unterworfen worden. 

I. Die Westkarpathen. 

Wenig sudostlich von Poprad zieht die etwa 700 m hohe Wasserscheide 
zwischen Popper und Hernad vom Poprader SchlbJlchen gegen Nordosten. 
Ehe man von der Hbhe dieser Plateauwelle ins Hermidtal absteigt, ruht del' 
BUck auf einer Reihe eigenartiger, niedriger Tuffhligel, deren hochster, der 
sog. Hradek, zwischen den Bergdbrfern Ganocz und Filicz liegt. Vielleicht 
ist er zurzeit sebon gaoz dem aortigen Steinbruchbetriebe zum Opfer gefa\ien; 
die schonsten Fundstellen waren schon vor wenigen Jahren vernichtet. 

Der Tuff von Gan6cz 2) enthalt reichlich Diatomeen, die noch jetzt 
lebenden Arten angehoren) soIchen, die auch in der Gegenwart noch haufig 
sind; auch Chlorophyceen sind nachgewiesen I vor aHem abeT Schizophyceae 
(Gloeothece spec., Aphanocapsa spec., Rivularia spec.). Die letzteren bildeten 
kleine Oolithe. Es kann als erwiesen geiten, dan mindestens teilweise die 
Ablagerung des Ganoczer Tuffes durch den Lebensprozell pflanzlicher Orga
nismen entstanden ist. AuDerordentlich reich e.rscheint der Tuff, wenigstens 
in gewissen Schichten, an Blattabdrucken, die Bau und Nervatl1r des Organs 
noch vorzuglich erhalten zeigen. Als wichtiges E>gebnis steUte sich nach 

1) V. v. BORDAS) Vegetation der Veterna Hola. Foldr. K6zlem. VU. 257. 
2) F. PAX, Foss. Fl. G.in6ez. Noven. Koz:lem. N. Beibl. (19OS)· (19); Foss. Flora aus der 

Hoh~ Tfua. 83. Jabresb. Schles. Gesellsch. Breslau (1906), 7,001. bot. Sektion 19. Dert weh 
die altere Literatnr; femer .eu erschienen M. GRElSINOER, A Gan6~j hradek. $zepesi orvO!il gy6-
guszeresz egylet ]907. 
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wiederholten Aufnahmen die Tatsache heraus, dall die einzelnen Arten 
verschiedenen Horizonten der Ablagerung angehoren. Die von mir 
entworfene Tabelle, welche diese Verhaltnisse demonstriert, sei daher der 
folgenden Auseinandersetzung vorausgeschickt. 

Salix hastata. • 
Salix repens. • 
Vaccinium uliginosum . 
Menyanthes trifoliatn 
Nymphaea Lotus. . 
Cornus mas 
Ligustrum vulgare 
Rhamnus ganocensis 
? Populus tremu]a 
? Alnus glutinosa. 
Betula verrncosa . 
Pinns syh·estris. 
Betula pubescens. 
Salix cinerea 

Rhamnus Frangula . 
Quercus pedunculatn) 

sessiliflora J 
Fraxinus excelsior 
Acer Pseudo-Platanus. 
Salix Caprea. 
Coryllll; Avellana •. 
Carpinus Betulas . 
.! Tilia platyphyl10s 
Piceo. excelsa . 

:1 
i 
i 
I 

Flatu 1 Flora II Floro. III I Flora TY Flora Y 

Unberucksichtigt blieben GraSer und Cyperaceen, die durch alle Lagen 
des Tuffes hindurchgehen. Die mit einem ? versehenen Sippen konnte ich 
selbst nicht linden, sie werden aber von M. STAUB und zum Teil auch von 
C. v. ETTINGSHAUSEN angegeben. SoUte die eine oder andere dieser Be
stimmungen nicht zutreffen, dann andert sich nichts an den SchluOfolgerungen, 
die sich an die oben wiedergegebene Ubersicht kniipfen. 

Schon ein fltichtiger Blick auf die Tabelle lehrt, dal) es sich bei den' in 
verschiedenen Horizonten liegenden Pflanzenvereinen um Floren mit ver
schiedenen Ansprtichen an Warme und Feuchtigkeit handelt, wenn auch die 
Grenzen zwischen Ihnen hier und da verwischt werden. Flora I umfaDt eine 
Vegetation mjt geringem Warmebediirfnisse, zurn Teil Hochmoorpftanzen. 
Ihre Vertreter sind in Flora II verscbwunden bis auf Menyanthes und Vacci
nium uliginosum, die sich noch eine Zeitl~ng als Relikte hielteo. Ziemlich 
scharf setzt Flora II ein, die zu ihrem Gedeihen hahere Wiirmegrade verlangt 
und zum guten Teile sonnige und trockene Sommer beanspruch!. Der Haupt-
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sache nach erlischt Flora]J und nUT einige Typen gehen in Flora III tiber, 
die in \Virklichkeit cine Mischflofa ist, indem die Eiche hinzutritt. So wird 
allmahlich cler Ubergang vermittelt zu Flora IV, einer mannigfaltigen Laub
\vaJdflora, welche rcgelmaI3ige Niederschlage nnd ein bestirnmtes, nicht ganz 
geringes \\'armequantum wahrend des Sommers voraussctzt. Flora V ist bisher 
n ur mangelhaft bekannt; sic wird charakterisiert durch die Fichte, die in der 
Gegcnwart den Waldern des hoheren Bcrglandes in erster Linie den Charakter 
verlciht. So spiegeln sich also in def Zusammensetzung der fossilen 
Flora \'on G"in6cz nicht unbedeutende Klimaschwankungen wieder. 

Der Hradek wurde chedem yon duer Humusschicht bedeckt, die stdlen
weise tiber I m Machtigkeit erreichte, und in dieser sind Reste menschlicher 
Tatigkeit nachgewicscn worden, die man mit graDter \t\1ahrscheinlichkeit dem 
Magdaknicn oder cler neolithischen Periode zurechnen kann. Daraus folgt, daD 
die Ablagerung selbst, welche die erwahnte Humusschicht tragt, diluvial ist. 

Aber anch Tiere sind im Gan6czer Tuffe nachgewiesen worden. 1\1. STAUB 
nennt von dort Mastodon arvernensis, Elcphas primigenius) Rhinoceros spec., 
Castor fiber, Cervus elaphus u. a. \Venn auch dam~t die Liste der fossHen 
Fauna nicht crschopft ist, so lchren jenc wenigen Namen doch schon, daO die 
F un de nicht einer cinzigen Periode angehort haben kannen, da sich pliodme 
Typen mit Diluvialtieren und speziell Steppenbewohnefn rnischcn. l\.1it yollem 
Rechte konnte daher M. STACB den Satz allssprechen, dan die Tuffablage
rung \'on Gan6cz irn oberen Pliocan begann und im wesentlichen 
an der Schwelle der gegenwartigen Erdperiode erloschen \var; denn 
jene aben genannten Zeugnisse menschlicher Tatigkeit sind Steina.,,-te, Stein
hammer, Mahlsteine) aus Tiergeweihen ocler Knochen verfertigte Gerate, 
Scherben von Tongeffiflen, zurn Tei! sehr roh hergestellt, zurn Teil schon 
ctwas verziert. Jedenfal1s fehien Bronzegegenstande vollstandig. 

Ganc')cz lag zur Zeit intensiver Vergletscherung der Hohen T atra an der 
oberen Grenze des \\.raldes, cler aus clem niederen Berglande cler Zips langs 
der Taler sich aufwarts zog. In unmittdbarer N~ihe begannen die waldlosen 
Formationen. Etwa q. km nordlich endeten die letzten Gletscherzungen J die 
aus clem Kohlbachtale ins Vorland heraustraten. Ein durch eine warme QueUe 
gespeistcr Teich 1 dessen Sedimente den Tuff bildeten) war umgeben von 
Hochmooren. Die Glieder der Flora I waren ihre Bewohner. Den Teich oder 
See, dessen Existenz die Anwesenheit des Eibers (Castor fiber) im Tuffe von 
Gan6cz [ordert, schmuckten die BlUten des agyptischen Lotu!', der bald bier 
ausstarh. Als letztes Relikt erscheint er noeb heute in den Wassern von 
Puspbkfurdo bei Gron-Wardein (vergl. 5.· 29). 

Eine typische Glazialflora, wie sie sich zur Rohe cler Eiszeit oder bald 
nach dem Rlickgange cler Gletscher einfand, ist die Flora I nun nicht; aber 
ohne Zweifel bedeutet ihfe Zusammensetzung gegenliber den heutigen Ver
haltnissen eine starke Depression der Vegetationsregionen; denn sowohl Salix 
hastata als auch Vaccinium uliginosum gehoren gegenwartig cler subalpinen 
Region der Zentralkarpathen i"!. 
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In den darauffolgenden Perioden geschah aHmahlich die \Viederbesiedlung 
des Landes durcb Wald von der heutigen Zusammensetzung. Es folgt zu
nachst Flora II, cine Vegetation, welche Warme und trockene Sommer liebt, 
\Vie Ligustrum und Cornus uns lehren. In dieser Zeit verschwanden bald die 
Moorpflanzen und \Vasserbewohner. Die Flora nI, die ich mit dem Vor
.dringen der Gletscher wahrend einer zweiten Vereisung in Zusammenhang 
brachte, wurde einer Temperaturerniedrigllng entsprechen, denn wir sehen vor 
allem, daD die warmebedtirftigen Typen der Flora II fehlen, nnd an illre Stelle 
treten im wesentlichen V\leiden und Birken, wahrend die Kiefer erlischt und 
der Faulbaum als Bewohner von Ufergeblischen sich erhalt. 

Bei dieser Auffassung ergibt sich die Deutung der Flora IV als Vege
tation, die unmittelbar nach clem RUekgange cler Gletscher aus der zweiten 
Vereisung das Land besiedelte, von selbst. Prachtiger Laubwald bedeckte 
das Hugelland in mannigfaltiger Zusammensetzung-, und neben der Esche, 
dem Bergahorn, der Linde, Haselnufl, Hainbuche und Salweide tritt, fiach 
dem numerischen Verhhltnlsse der Funde zu schlienen; als Waldbaum die 
Eiche mit beiden Arten in den Vordergrund. Das Klima dieser Zeit war dem
nach warmer als in der Gegenwart; denn Eichenwalder spielen jetzt in der 
hohercn Zips kaum irgendwelche Rolle. 

\Viederum muD nach dieser warmen Periode eine Abkiihlung erfolgt sein: 
denn noeh vor den Anzeichen menschlicher Tatigkeit verschwinden die Eichen
walder, und an ihre Stelle tritt Flora V) ein reiner Bestand der Fichte. Das 
Klima der Eichenzeit wurde abgeJost Von \Vitterungsvcrhaltnissen, die einer 
h6heren Region des Gebirges entsprechen; der Ersatz der Eiehe dUTch die 
Fichte bedeutet nichts anderes als die Depression der Vegetationsregionen urn 
etwa 500 m, wenn man hierbei die heutige Verteilung in Anrechnung bringt. 

So gewahrt das Studiurn der Gan6czer Tuffablagerung einen Einblick in 
die \Vandlungen, die der Wald wahrend det letzten Perioden unserer Erd
geschichte erfuhr, und die Reihenfolge der wichtigsten Baumgestalten, 
\Vie sie nacheinander den Boden besiedelten, ergibt folgendes 
Resu Itat: Birke und mit ihr gleichzeitig oder nur wenig spater die 
Kiefer; dann folgt die Eiche und zuletz! die Fichte. Die Buche 
aber, die im Tuffe von Ganocz fehlt, und die in der Gegenwart 
eine so hervorragende Rolle in der Karpathenflora spielt, bildet 
das ietzte Glied dieser Reihe und stellt einen der jiingsten Ein~ 
wanderer dar. 

Pflanzenftihrende Tuffe sind aus dem Gebiete der Karpathen an vielen 
Stellen nachgewiesen worden I}. Die meisten von ihnen stellen rezente Bil
dungen dar, und im Einklange damit stehl tiberall das Erscheinen der Buche. 
Folgende Ubersicht gibt eine Liste det in ihnen nachgewiesenen Sippen mit 
AusschluU der niederen Kryptogamen, spezieU der Diatomeen, auf die hier 

rJ Vergl. hlerzu F. PAX, Beob. Tuffiagern oberen Waagtal. Englers bat, Jllara. XXXVIII 
(1g06). 300; e/;)enso die S. 36 zitierte Arbeit fiber G.in6cz. Dort s.uch die wdtere IJteratur. 
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nicht naher eingegangen werden soil. Die Fundorte sind der Tufffeisen von 
Ratn6cz (Rattnowce) irn Komitate Neutra, Szliacs im ostlichen Teile des 
Schemnitzer Trachytgebirges, Bielypotok (Feberpatak) bei Rosenberg (Lipto 
Rozsahegy), Szepes Varalja, das Lip6cz-Tal im Komitate Saros. Die 
Tuffe von Borszek in Nordsiebenbiirgen und die analogen Ablagerungen im 
Komitate Krasso Szoreny sollen hier vergleichsweise herangezogen werden~ 
Einige wenige Fundstellen werden hier tibergangen. 

Picea excelsa . 
Phrs{,rruite,; communis. 

Salix daphnoides? . 
pentandra '! • 
cinerea 
Capren . 

aurita . 
Populus tretnula. . 
Alnus incanp. 

Fagus sylvntica 
Quercus spec . . 

Betula ~pec. . 

Corylns AveJlana 
Carpinus Betulus 
Ribes alpinum. 
Rubus spec. 
Acer Pseudo· Platanus . 

• campe~tre. 

spec. 
Fraxinus excelsior 
I'etasites nlbus . 
Tussilago Farfara 

.j 

.! 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 
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Nach einem neueren Besuche cler Tuffbilclungen von Borszek zu urteilen, 
diirften die dortigen Verhaltnisse etwas komplizierter liegen, als es nach den 
bisherigen Arbeiten der Fall zu sein schien; wahrscheinlich wird das dortige 
Gestein die Aufeinanderfolge mehre"rer klimatisch verschiedener Floren ent
hilllen, wie es wenigstens schon zurn Teile die pflanzenreichen Sedimente von 
Lucski am FuDe der Chocsgruppe gelehrt haben. Der Absatz des Kalk
tuffes begann hier nordlich' unmittelbar hinter dem Dorfe, die iUngsten Schichten 
liegen bei der Kirche, wo der tief einschneidende Hohlweg das Profil freilegte. 

lch unterscheide bei Lucski drei verschiedene Genossenschaften von 
Pflanzen. 

1. Der Steinbruch hinter dem Dorfe lieferte folgende Arten: Polypodium 
vulgare, Salix Caprea, S. incana, Betuia verrucosa, 'Quercus sessiliBora, Coto
neaster tomentosa, Crataegus m;Jnogyna, Astragalus hamosus, Cotinus 
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C oggygr ia, Acer Pseudo .. Platanus, Rhamnus Frangula, Fraxinus excelsior. 
Die durch gesperrten Druck hervorgehobenen Arten en\'eisen eine Vegetation, 
die zu ihrem Gedeihen warmer Sommer und trockener Lagen bedurfte. Der 
Penickenstrauch (Co!inus) hilde! erst an den trockenen Abhangen des Matra 
ein charakteristisches Buschwerk, und Astragalus hamosus, der in Stengel
fragmenten, Blattabdriicken und einem Fruchtstande von mir nachgewiesen 
wurde, ist ein mediterraner Bestandteil der ungarischcn Flora, der 
gegenwartig in Kroatien seinen nbrdlichsten Standort findet. Selbst im Mittel
meergebiete gedeiht die PRanze an sonnigen, steinigen Orten I und in der 
Dobrudscha ist sic ein Stcppengcwachs. Ieh fasse diese Flora als gleieh
altrig auf mit Flora II von Gan6cz; sie tragt aber in ausgesprochenerem 
Malle den Charakter einer trockenen, warm en Zeit. 

2. Weiter sudlich, westlich der Stralle, enthalt der Tuff Blattabdrucke und 
Zapfen folgender Sippen: Picea excelsa, Salix Caprea, Corylus Avellana, 
Ulmus cfr. campestris, Rubus tomentosus, Acer Pseudo-Platanus, Rhamnus 
Frangula und Fraxinus excelsior. Zwar sind die Arten zum gronen Teile 
identisch mit der ersten Flora, zwar deutet auch der Rubus noeh auf warme 
Standorte hin, aber auffallend bleibt das Fehlen von Astragalus und Cotinus, 
die nordlich von Lucski haufig sind. 'Neu erscheint, und zwar nicht selten, 
die Fichte. Das deutet beides auf ein Sinken der Temperatur hin, und ver
glichen mit den Verhaltnissen von Ganocz wtirde das Alter dieser Gruppe 
durch die Stellung zwischen Flora IV und V von Ganocz bezeichnet 
werden. 

3. Noch etwas junger ist die irn lockeren, brtichigen Tuffe bej deT Kirche 
enthaltene Flora, die der Flora V von Gan6cz entspricht. Sie ist eine fast 
reine Vegetation der Fichtenwaldregion mit folgenden Arten: Picea excelsa 
(herrschender Waldbaum), Salix Caprea, S. aurita, Corylus Avellana, Ulmus 
spec.) Acer Pseudo-Platanus (sehr haufigj, Rhamnus Frangula, Corous sanguioea, 
Fraxinus excelsior, Tussilago Farfara. Besonderen Wert aber besitzt der Ab
druck von Lonicera alpigena. Diese PRanze fehit gegenwartig der 
Karpathenflora ganz, denn die Angabe von B. MCLLER, derzufoIge die 
Art auf dem Verfu Pietroszu der Maramaros wachsen 5011, und die von VITKAY, 
der sie bei Zcizriva in der Arva gefunden haben waHte, beruhen ohoe jeden 
Zweifel auf irrttimlieher Bestimmung. Daher gewinnt aber ihr fossiles Vor
kommen an Bedeutung, insofern, als durch dieses Relikt eine weitere Stiitze 
flir die Richtigkeit der von miT gezogenen Vegetationslinie (Karte I Linie a 
hlau) erbracht wied, die den :talpinen EinRuL\c in der Karpathenflora auch auf 
die nordlich der Waag gelegene Chocsgruppe sich erstrecken Hillt. 

Die an anderer Stelle bei Lucski gefundenen Blattabdrlicke von Con
vallaria majalis, Prunus spinosa und Fraxinus excelsior gestatten ihrer geringen 
Zahl wegen keine Parallelisierung. 

Gleichaltrig mit der an 2weiter Stelle geschilderten Flora von Lucski 
scheinen die Abdrticke zu sein, die friiher aus dem Tuffe von Rojkov bei 
Kralov~n im Waagtale von mir aufgenommen wurden. Die Fundstelle war 
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im Hochsommer 1907 beinahe v611ig vernichtet. Meine Sammlung enthalt 
von hier folgende Arten: Conocephalus conicus, Picea excelsa, Salix Caprea, 
Populus tremuia, Betula verrucosa, Cory Ius Avellana, Quercus sessiliftora, 
Ulmus montana, Crataegus Oxyacantha, Acer Pseudo-Platanus, Tilia cordata, 
T. platyphyllos und Fraxinus excelsior. 

Alle die vorstehenden Erorterungen lassen eine Vorstellung Yon der eis
zeitlichen Vegetation in den \Vestkarpathen in grbOeren Zligen gewinnen. 
Sie lehren, dan in den groUen Talern der \\¥ald bis etwa 700 m ern
porreichte, und die niedrigercn Gebirge \\'aren mit Baumbcstanden 
bedeckt. Erst daruber kam cine Strauchvegetation zur Entfaltung, 
clercn habituelle Erscheinung an die subalpine Region cler heutigen 
Berge crinnert. Die ehemalige Gebirgsflora mischte sich auf den kalten 
!\looren, an den Fclsen llnd am efer tlnd im Kiese der Gebirgsbache mit den 
fremden, neu einge\\'andertcn Sippen, die im Kampfe urn die Eroberung des 
Bodens den Sieg uber die ehemalig-c Alpenflora errangen. 

Die im Laufe der Zeit stark wechselnde Zusammensetzung des \\'aldes 
haben die Aufschliisse von G.:tnOCZ enthi111t. Sic zeigen, dan unter clem Ein
flussc cler Eiszeit und cler damit verbundenen Ternpcraturerniedrigllng die 
terti are \ValdfloTa ihr Ende gefunden hatte. Sie lehTcn abeT aueh, daD selbst 
in den trockencn Perioden der Wald nicht gaoz fehlte, urn einer 
Steppenlandschaft Phtz zu machen. NUT in den nledrigen Randzonen 
der Westkarpathen und in clem breiten Becken des Waagtales 
fanden Steppenflanzen ihr Gedeihen und ihre weit in das Herz 
des Gebirges hinein yorgeschobenen Standorte. 

2. Die Ostkarpathen. 

Verglichen mit den gewaltigen Eisstromen, die zur Hohe der Glazialzeit 
die Taler der Hohen Tatra herabflossen, die von den Hohen der Babia Gora, 
der Liptauer Alpen und der Niederen T<itra zu Tale gingen, wahrend die 
Hochgipfel der Chocsgruppe, des Klein Krivanstockes und der Fatra UDver
glctschert waren, wenn sie auch die eiszeitliche Schneegrenze uberragten I), 

bewegte sich das Glazialphanomen des Ostens in weit bescheidenerem Um
fange. Lag doch die Schneegrenze urn 300 m und mehr hoher als im Westen 
(5. 36). Die Moglichkeit einer Erhaltung alter Florenbestandteile war also ge
gebcn, und wenn dies doch nur innerhalb recht beseheidener Grenzen sich 
vollzog, so muD die ErkHirung hierflir auf einem andclen Gebiete gesucht 
werden. 

A. PE~CR 2) hat eingehend begriindet, daD das gewaltige nordische Inland
eis zusammen mit der Vergletscherung des Alpengehietes den kontinentalen 

J) In diesem Sinne muG die frtihere Angabe (Bd. 1. ~42) veJstanden werden. 
2) A. PENCK, Entwicl>'lnng der Flora Europas seit der Tertilirteit. Wiss. Ergebn. internat 

bot. Kongr. \Vien 1905 (1906)'. 16. 
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Teil Europas \'om Meere absperrte und die von \Vesten kommcnde atmo. 
spharische Feuchtigkeit aufting. Du: mchrerc Ml1honen Ouadratktlometcr 
messende Eisbedeckung aber knlipfte ein Luftdruckmaximu~ an sieh, ,'on 
dem die Luft abfloO in Gestalt nordlicher und ostlicher \Yinde. Sic waren 
trocken und meist kalt und begriindeten daher im Osten ein stcppen
artiges Klima. In der Tat haben clenn auch einzclne Forscher den LoU 
Osteuropas ais den eiszeitlichen Steppenstaub ZLI deuten \,crsucht, wicwohl 
anderseits als sehr \vahrschcinlich angcnornrncn werden muD) da1J scin Absatz 
die Eiszeit .Uberdauerte. 

In dlesen Verhaltnissen erblickc ich da5 Aussterben der chcmaligen Ter
tiarflora des Ostens begrundct: nicht die Temperaturerniedrigung \\'ahrend der 
Eiszeit) sondern das trockene Klima begrub bis auf wcnige Spurcn 
(S.28} den \'ielgestaltigcn Tertiarw.11d der Ostkarpathcll. n'eite 
Steppengebiete drangen bis in die Nllhe der Berge \'or, in der llo1dau und 
in der \Vallachischen Tiefebene. 1m ungarischen Tidlande bildete sich ein 
Steppengebiet aus, eben so wie im zentralen Siebenburgen) von Hermannstadt 
bis Karlsburg ,Gyub Fehervar) und bis Szasz Regen im Norden) im Alttale 
allfwarts bis an den FuG des Persiny-Gebirges. 

In dies em Gebiete liegt der LbO) in diesem Teile des Hoehlandes blliht 
die Steppenflora der Mezbseg (vergl. Karte II) am artenreichsten, Die fruher 
gezogene Grenzlinie (Rd. I. S. 106) fallt mit dem oben llmgrenzten 
Areale zusammen und ist daher geologisch crkliut. Die Flora aber 
besteht aus Einwanderern, die \'on Osten her \vahrend oder bald oach der 
Eiszeit den Boden neu gewannen. Ihre pflanzengeographischen lkziehungen 
weisen deutlich auf ost1iche Zentren hin. 

In den nicderen Lagen des Gebirges fand die T ertiarflora des Ostens in 
einem neuen) anders gearteten Walde Ersatz. Die hbheren Regioncn botcn 
bei der geringen Vereisung der Berge eine geniigende Mannigfaltigkeit der 
Standorte flir die Erhaltung dacischer und pontischer Elemente, die sich mit 
boreal-arktischen und alpinen Einwanderern rnischtell) ohne von Ihnen aUzu 
stark zuriickgedrangt zu werden. Sorgte auch die Hehe der Gipfel im allge
meinen fiir eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit wahrcnd trockener Zeiten, so 

begann doch sehr frUh schon das Steppenklima des Vorlandes merklich cinen 
EinfluD auf die Pflanzendecke auszuiiben, mindestens bald nach der Glazialzeit. 
Das ergeben auf das bestimmteste mejne neucren Studien tiber die Schiefer
kohle von Freck l) am FuOe des Fogaraser Hochgebirges) wenig slidlich ·von 
Hermannstadt (Nagy Szeben). 

Galt fruher diese Flora einfach aIs Relikt aus der Eiszeit, und hatte ieh 
mich bei ihrer Schilderung (Bd. I. S. 240) eng an die Arbeiten von M. STAUr: 

angeschlossen, so lehrten mich eigene Studien einen verwickelteren Zusammen
hang der Verhaltnisse kennen. Wiederholte Exkursionen nach der Valea 
Dincate, wo der AufschluO liegt, ergaben zunachst eine stattliche Bereicherung 

I) F. PAX, Beitr. foss. Flora Karpathen. Englers bot. Ja.brb. XXXVIII (1906;. 272. 
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an Arteo, auf der anderen Seite freHich das Streichen friiherer Angaben 
HERBIClIS und ST.\L'IlS. Die Schieferkohle von Freck besitzt hiernach zurzeit 
folgende Arten: 

Bryophyten: Hypnum aduncum, Thuidium tamariscinum. 
Pinac eae: Pinus Pumilio, Pinus Cembra, Picea excelsa. 
Sparganiaceae: Sparganium affine. 
Potamogetonaceae: Potamogeton praeJongus, P. pusillus. 
Cyperaceae: Eriophorurn vaginatum, Carex spec., Cyperocarpus unci-

natus. Dazu vielleicht Scirpus lacustris und Carex Goodenoughii. 
Juncaceae: Luzula pilosa. 
Liliaceae: Tofieldia calyculata. 
Salicaceae: Salix myrtilloides. Dazu sieher Sippen aus der Gruppe 

def Gletscherweiden, cleren spezifische Bestimmung jedoch aussteht. 
, Betulaceae; Betula verrucosa, B. nana, Alnus glutinosa, A. viridis. 

Polygonac eae: Polygonum minus. Dazu eine unbestimmte Art von 
Rumex oder Polygonurn. 

Caryophyllaceac: Sc\eranthus spec. Dazu ein nicht Daher zu be-
stimmender Caryophyllaceen-Same. 

Nymphaeaceae: Nuphar pumilum. 
Ceratophyllaceae: Ceratophyllum dernersum. 
Rosaceae: Dryas octopetala, Rubus Idaeus. 
Oxalidaceae: Oxalis acetosella, erst 1907 in einem Samen ausgeschlammt. 
Urnbelliferae: Oenanthe aquatica, Peucedanum Oreoselinurn. 
Ericaceae: Vaccinium uliginosum oder V. Oxycoccus. 
Rubiaceae: Galium palustre, G. uliginosurn. 
Ein Polyporaceen-Mycel, dessen dunkel gefarbte Hyphen ein Holzstuck 

von Alnus viridis durchsetden und verrotteten, mullte naturgemall unbestirnmt 
bleiben. 

Bald wurde die Schieferkohle von Freck fur interglazial (HERBICH, 
BLA"CKE"IIORK), bald fUr glazial (STAUB, NATHORST, PAX) angesprochen; eine 
Entscheidung aus den stratigraphischen Verhaltnissen herbeizufiihren, erscheint 
aber aussichtslos. 

l\lit Ausnahme des eigenartigen Cyperocarpus uncinatus, in dessen gut 
erhaltener Frucht ich eine erloschene Cyperacee (vergl. I. c. t. IV f. 10, ll) 
erblicke, gehoren aIle anderen Arten der fossilen Flora von Freck der jetzt 
noch lebenrlen Vegetation an. Ein nicht ganz unbedeutenrler Prozent
satz aber fehlt jetzt in Siebenburgen voUstandig (Sparganiurn affine, 
Potamogeton praelongus, Salix myrtilloides, Betul;:t nana, Nuphar pumilum). 
Es ist kein Zufall, dall diese ausgestorbenen Sippen zu der biologischen 
Gruppe der Wasser- und Sumpfpflanzen geMren, denn dar.us erhellt auf das 
klars!e die Tatsache, daD das in der Gegenwart so a uffallend stark 
bernerkbare Zuruckweichen der Moorbewohner in den Ostkarpatben 
(Ed. l. S.130) sich in seinen ersten Anfiingen bis in die auf die 
Glazialperiode folgende S~~.penzeit zuriickverfolgen HiDt, wenn-
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gleich die intensiv betriehene Weidewirtschaft und die damit verbundene Ent
holzung des Gebirges den von def Natur begonnenen ProzeD noch ll'csentlich 
Cordero muDte. 

Uberblickt man die Liste der Pflanzen aus den Schieferkohlen von Freck, 
so enthiillt sich ein eigenartiges Bild: eine Vermischung von Sippen 
verschiedener Formationen und verschiedener Hohenlagen. \\,ir 
sehen Holzpflanzen (Betula verrueosa, Alnus gllltinosa}J die in der Gegeo\\'art 
die Hohengrenze von 1200 m wohl kaum iiberschreiten, Wasser- und Ufcr~ 

pflanzen, die unter 1000 m im Gehirge zuriickbleiben (Polygonum minus, 
Ceratophyllum demersum, Oenanthe aquatica), neben solchen, die bis in die 
Fichtenregion gehen (Potamogeton pusilIus, Galium palustre, G. uliginosum). 
Zu letzteren \\'urden auch die jetzt ausgestorbenen Sparganium affine, Pota
mogeton praelongus und Nllphar pumilum gehoren. Daran reiht sich eine 
vViesenpfIanze des Berglandes) Peucedanum Oreoselinum. Das sind die Arten 
der fossilen Flora von Freck, die in der Gegenwart die untere Grenze des 
hbheren Berglandes nieht oder nur wenig ubersehreiten. 

Eine zweite Hauptgruppe von Arten findet, bezogen auf heutige Ver
haltnisse, in hoheren Gebirgslagen erst ihr Gedeihen. Es sind \ValdpfIanzen, 
die bis an die Baumgrenze gehen (Picea excelsa, Rubus Idaeus) Luzula piiosa, 
Oxalis Acetosella), oder Holzgewachse, die urn die Baumgrenze oder noch 
hohet erst ihre Hauptentwicklung zeigen, wie Pinus Pumilio, P. Cembra) Alnus 
viridis und die Gletscherweiden. Ge\visse Moorpflanzen steigen von der Berg
region his zu subalpiner Hohe eropar. Zu dieser Kategorie zahlen wir Erio
phorum vaginatum, Vaccinium uliginosum, Tofieldia calyculata; Betula nana 
und Salix myrtilloides wurden sich, falls sie it). Siebenburgen noch vorkamen. 
ahnlich verhalten. Die Gruppe alpiner Felsenpflanzen ist durch Dryas octo
petala und Scleranthus spec. vertreten. 

Unter solchen Verhaltnissen wirft sich die Frage von selbst auf, ob denn 
in der Gegenwart in den Ostkarpathen Standorte gefunden werden konneo 1 

an denen cine derartige Vermischung verschiedener Florenbestandteile statt
linde-t. Selbst 'wenn ich von der ersten Hauptgruppe von Arten volbtandig 
absehe, die den niederen Hohenlagen angehort, lehren mich die Erfahrungen 
meiner mehr als auf ein Jahrzehnt sich erstreckenden Exkursionen in den 
Ostkarpathen, daD eine solche Stelle in einem H6henniveau von 
mindestcns 1600 m liegen und noch dazu Bedingungen erful~en 

mliIlte, die eine tiefere Temperatur bei grbDerer Lllftfeuchtigkeit 
gewahrleisten. Die Schieferkohle von Freck liegt fast genau 400 m hoch; 
es wiirde also eine Depression der Vegetationsregionen urn mindestens 
1200 m notwendig sein, urn in der Gegenwart im Alttale klimatische Verhalt
nisse zu schaff en, die das Gedeihen einer derartigcn Flora begiinstigen. Die 
Baumgrenze wtirde demnach auf 650 m sick herechnen. Das aber steht im 
scharfsten Gegensatze zu den Ergebnissen eiszeitlicher Forschungen, 
welche jene Linie um rund 400 m hOher emporheben (5. 36). Darin Hegt 
also schon eine gewisse Schwierigkeit, die einen nicht unwesentlichen Fehler 
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in der SchlufJfolgerung vermuten HiOt; sic wird noch gesteigert durch die 
Tatsache, daD mit dieser offenbar ciszeitliche Typcn urnfassenden Vegetation 
innig verrnischt erscheint die Gruppe von Artcn, die in der Gegenwart clem 
nit:dcren Gebirgc angehoren (S. 45'i. Bei dieser Sachlage erfordert die Frage, 
ob denn die fossile Flora von Freck an primarer Lagerstatte liegt, 
cine entschiedene Verneinung, mindestens zum Teile. Das Vegetations
bild der damaligen Zeit zeigt sich aber damit in verandertem Urnrisse gegen
uher der ftuher gewahlten Darstellung ~·Bd. I. 240::. 

Ein See oder Teich, in den ein kleiner Gletscherbach seine feinsten, mit
gefuhrten Sedimente ruhig absetzte, war umgeben Von Bestanden der Schwarz
erle ,:,q_lnu~ glutinosa). Auf clem \Yasscr ruhten Seerosen (Nuphar pllmilum), 
lind 5ubmers ftuteten Potamogeton und Ceratophyllum. Zwischen die Be
stande grasartiger Pflanzen mischten sich Sparganium1 Carcx-Arten und andere 
Cypc:raceen, Galium-Arten und Cyperocarpus, daneben die leuchtenden Dolden 
von Oenanthe aquatica. An den hoheren Ufern bildeten Birken lichte Be
stande, in deren Schutze Peuccdanurn Oreoselinum freudig \\·uchs. Die bisher 
erschlossene Fauna nennt typischc \\Tasserkafer und solche Sippen, die auf 
\Yasserpflanzcn leben oder sich im Schlarnme des lifers herumtreiben. 

Das cntworfene Vegetationsbild ist nicht wesentlich ve:schieden von den 
Eindruckeo, die der Botaniker auch jetzt am FuDe der Fogaraser Alpenkette 
sam melt, und doch bcsteht cine wichtige Differenz darin, daD unter den 
\Yasscrpftanzcn sich Typen fmden, die mchr nordlicher Heimat sind, wie 
N"uphar pumilllm und Potamogeton praelongus. Diese jetzt erloschenen Sippen 
dcuten, wcun auch nur bescheiden, auf ein et\vas kiihleres Klima jener 
Zeit am Fune cler gewaltigen Alpenkctte hin. Nichts aber spricht clafiir, daD 
diese Temperaturerniedrigung eine erhebliche GrbDe erreichte. 

Etwa 650 m uber da Talsohle des Alt cndetc der \Vald. Daher ist es 
f.luch wahrscheinlich, daB die er;;:.tl..:n Fichten in der Nahe des Frecker Sees 
sich einstellten, denn die vielen groBen, fUr cinen Transport durch einen Bach 
wenig geeigneten Stamme, das reichIiche Fruktifizieren des Baumes, die breiten 
Jahresringe, deren Dicke fast 3 mm erreicht, deuten darauf hin, daD Picea 
excels a nnter den besten klimatischen Bedingllngen gedieh, die ein in der 
N~ihc: der unteren Fichtengrenze liegender Standort ihr wohl bieten konnte. 
Die obere V cgetationsgrenze lag freHich entschieden hoher. 

In unmitte1barer Nahe der Fundstelle hat ein Moor wahl kaum sich ent
wicke1t. Dagegen spricht schon das Fehlen cler Torfmoose, die sich sonst 
crhalten hatten. Wenn aber dennoch einzelne aufgefundene Phanerogamen 
solchen Untergrund verlangen, so lag diese Formation in einem haheren 
Niveau, aus dem der Bach vereinzelte Reste dem Teiche zufUhrte, urn sie mit 
den autochthonen Wasserpflanzen in ein gemeinsames Grab zu versenken. 

Etll'a 400 m hoher als Freck lag vermutlich jenes Moor, auf dem Betula 
nana und Salix myrtilloides, zusammen mit Vaccinium, Eriophorum und 
Tofieldia, wuchsen. Das Moor _reichte vielleicht ooeh in die Koieholzformation 
hinein, denn der Baeh ep.~ dieser HOhe auch Reste von Zirbeln, Knie-
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holz, G!etscherweiden und Grunerlen. Die in der Nahe gedcihendc Dryas 
warf ihre Blatter in den Bach. 

So erweist sich die Vegetation der Frecker Schieferkohle als eine in der 
Nahe der unteren Fichtengrenze erwachsene Flora, deren Alter wohl glazial 
ist. Die erhaltenen Reste bestehcn aus zwei Bestandteilen: einer an Ort 
und Stelle gewachsenen Wasserflora, zusammen mit Erlcn, Birken 
und Fichten, die das Hauptmatcrial fUr die Kohlenbildung lieferten, 
und einer Glazialflora, die an sckundarer LagersUittc sich befindet 
und ehedem urn mindestens 400 m hoher griinte, als der Frecker 
See lag. 

\'iertes Kapitel. 

Zusammenfassu ng. 

Verschieden alt sind die Bestandteile, aus deneo das rnosaikartige Bild 
der heutigen Karpathenftora sich zusamrnensetzt. Bis ins mitticre Tertiar 
lassen sich die Grundlagen der geg'cnwartigen Verbreitllng zlIriickvcrfolgen, 
und, wie heute, so erscheinen schon damals die einzelnen Florenclemente I) 
voneinander getrennt. Ihr Schicksal war ein verschiedenes in den darauf
folgenden Perioden: einzelne Elemente haben sich erhalten) andere erloschen 
und wurden durch frerude Einwanderer ersetzt. Von den zur TerWirzeit so 
scharf ausgepragten Beziehungen zur Vegetation Aruerikas, Zentral- und 
Ostasiens sind kaum mehr geblieben als leise) schwer zu enthitltende An
kHinge. 

L Das mediterrane Element war zur mittleren TertUirzeit stark ent
wickelt und zeigt mjt dem Begjnne der di]uvialen Vereisnng ejne starke Ver
armung. Nur in den warmsten Teilen des Gebietes fand cine schwache Er
haltung statt, im sicbenbtirgischen Hochlande, wo warmc, trockene Sommer 
das Wachstum thermophiler Sippen [ordern. Von den Gebirgst)'pen dieses 
Elementes sind nUT Spuren in den Ostkarpathen erhalten (Saponaria bellidi
folia [Fig. 28 A, B], Scleranthus uncinatus [Fig. 3=), wah rend im Westen a~ies 
verschwand. Eine neue postglaziale Besiedlung durch rnediterrane Arten dilrfte 
sich schwerlich nachweisen lassen. 

2. Das pontische und dacische Element verlieh dem Gebirge des 
T ertiars ein eigenartiges Geprage, zumal der ostkarpathischen Bergmasse. In 
den Westkarpathen vernichtete die Eiszeit ihre Sippen in weitem Umfange1 

ohne freilich 'aIle Spuren Ztl verwischen, del'ln Evonymus verrucostls, Dentaria 
glandulos., Polygal:i major, Linum extraxillare u .•. deuten noch den alten 

I} Vergl. Ed. L 217 n. f. 
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Zusammenhang an. Der Osten bis zurn Jabloniczapasse und in etwas v 
armter Form bis zur Kaschau-Eperieser Bruchlinie sorgte fUr eine reichl 

Fig. 3· Seleranthus uncinatus, ein aItes Relikt def OstkarpatbeD\ 
dem mediterranen Elemente nngehorig. A Habitusbild: B Kelch. -

Original. 

Erhaltung dieser F 
renelemente. Ob 
postglazialer Zeit , 
Vordringen solei 
SippeD in neonensw 
tern Umfange stattfal 
Hi.Ot sich schwer e 
scheiden. Anzunehm 
ist eine soIche ne 
Einwanderung in ~ 

wissem Umfange 
die Ostkarpathen u 
vielleicht auch fur ( 
warmen Htigellar 
schaften, die den A 
fall des westlichen C 
birges gegen das z< 

tralungarische Beck 
hin bilden. 

3. Das mitteleur 
paische und das e 
ropaisch-sib irisc 
Element waren 1 

mentlich gegen d 
Ausgang des Tertii 
im Osten und West 
des Gebirges kraf 
entwickelt und t 

teiiigten sich an der Zusammensetzung der Flora in der montanen und S~ 

alpinen Region. Ein guter Teil dieser Sippen ilberdauerte die Eiszeit. Ne 
Typen dieser Elemente hielten in postglazialer Zeit ihren Einzug in die K, 
path en , und an einer der letzten Stellen besiedelte die Buche die nieder 
Bergzuge, urn zunachst dauernd Besitz zu ergreifen. 

4. Das alpine Element spielte, sofern es Uberhaupt im karpathisch 
TerWir entwickelt war, sieher nur cine untergeordnete RoUe und gelane 
erst unter dem Einflusse der westeuropaischen Vereisung zu fiihrender E 
deutung. 

5. In noch hoherem Malle ist dies der Fall bei den Arten, die 
boreal-arktisches, boreal-subarktisches, sudetisches und sibirisch 
Element zusammengefaDt werden. Die Einwanderung der boreal-arktisch 
und boreal-subarktischen Sippen ist eine FoIge der Eiszeit; die wenigen sue 
tischen Typen schlossen ~~hC, i~nen hierhei an. Das sibirische Eleme 
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erreichte erst in der warmen Intcrglazialzeit wirksam an Inhalt; sehr vereinzdte 
Sippen waren vermutlich schon im TerWir \'orhanden, 

Kurz lassen sich diese Verhaltnisse in folgender Tabellc ilbersichtlich zu
sammenstellen. 

I itn Tertiar ill Jcr Ei~7eit im Postgb7i:ll 

1--------.· ---- ---- ---
;\Vestkarpath. Ostbrpathen '\Yestkarpath. I OSlkarp:ttheh >Ye~tkarpath.! Ustk:1.rpathen 

Mediterran. stark ent-
Element wickelt 

l'ontisches 
Element 

Dacisches 
Element i 

stark ent-

erlisch! 

erlo~chen 

erlischt 

b . .;t er
lo .. chen 

schwnch erh. 

erloschcn 

erloschcn 

crlo~cbt'n 

r erlo~chen 

! sellT schwach 
erhaltcn 

1 

schwacb CT

hnlten 

I,cine :!Seu- I wahr:;cheinl. 
i uurchI'ieube-

bereichert 

---I 1----1-.--1- -
;..1it.teleuro-1 \1 ! ! I durch >!eube- I dUTCh ~eube-

paisches entwickelt entwickelt erhalten erhalten: siedlungstark : ~iedlung stark 
Element . iii bcreichert 1 bereichert 
-------, 1------1-- -,-----1----
Europalsch- I I. durch ~en~ I dnrch Neu-
slbuisches entvdckelt entwickeIt erhalten erhalten r beslcdlung r besi~dlung 

Element 1 _________ I~e~elcbc~~i "~~~~~_~~ 
vlelleicht,aber !viellcicht.aber durch Neuhe-! dutch l\clIbe-1 ; 

:ll::e:t nur :,chwach I nur schwach i stedlungstark sledlungstark gut erbalten I gut erhalten 

entwickelt )_~ntwickelt I bere~~1 ~reicbe~J _ i_ ___ __. 
Boreal-arkt.! I 1\ Neue Besied- Neue Besied-l gut erhalten l sc.hwacheZu-

Element fehlt fehIt lung lung i \ ruckdrangung 

-----1 i __ -- .. ---- i-.--. ---)-- -- . 
Boreal-sub- i fehIt febIt ;,,' Neue Besied- Neue Besied- 'vlell~lCht:OCh erhalten 

arkt,Elementi lung lung NS;u:::~ed~, 
1 ; ________ _ 

Sudeti.sche~ 'I vieU.schwach I fehlt \ schwa:he I ~chwa~he erhalten sehrschwache 
Element I entwickelt ! Neube!>lcdl. , Neubesledl. Erhaltung 

--: l---J----\-----· ".,k,B"ied. 

Sibirlsches I sehr scbwach I schwach ent- i . h 1 I 
Element 1 entwickelt? wickeIt i erhalten er a ten erbalten i lung im Hii-

gellallde 
I 

Pax, Karpathen. II. 
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Der V crsllch, die Geschichte der einzeln~n Arten zu gebco, muO meiner 
Meinung nach auf uniiberwindlichc Schwierigkeiten stoneo, so oft auch der
artige Dcutungcn unternommen worden sind. Vvenn auch z. B. so viel fest
steht, daD \I,'ahrend def TerWirzeit die hbheren Lagen def Karpathen cine 
alpine und subalpine Flora beherbergten, die zum guten Teile clem mittel
europaischen Elcmcnt.e in rneinem Sinne werden zugeschrieben werden mussen, 
so wird die namentliche Aufzahlung dieser kaum moglich werden, da auf def 
anderen Seite cine postglaziale Einwanderung cler Buche und Fichte und vieler 
anderer Sippen crwiesen wurde. XhnHch liegen die Verhaltnisse mit dem 
pontischen Anteile der KarpathenBora u. a. m. 

Eine Bchauptung aber erhebt sich. uher das Niveau blaDer Vermutung, 
Die geschichtliche Ent\\'icklung cler Karpathenflora Eeit clem Jungtertiar \'oll
zog sich in drei fZut charakterisierten Phasen, 

I. Altere Zeit (Tertiiir): Vorherrschen amerikanischer, zentral
und ostasiatischer Sippen, gemischt mit pontischen, dacischen, 
mecliterranen und mitteleuropaischen Elementen. 

2. ltlittlcre Zeit, unttr dem Einflusse der Eiszeit stehend: Erloschen 
der amcrikanischen , zentral- und ostasiatischen Beziehungen; sehr 
starkes Zuriicktrcten der mcditcrranen Sippen; Neueintritt von 
Arten des borea1-arktischen unci boreal-subarktischen Elementes. 

3. Neue Zeit :PostglazialJ: Schwaches Verddingen der boreal
arktischen Bestandteile im Osten. Eintritt neuer Typen des mittel
europaiscbcn Elementes. Neue Besicdlung mit pontischen, euro
plii.;;;ch-sibirisehen und sibirischen Arten von Osten her; deren 
Bedeutllng erfahrt sehr merklich gegen die \Vestkarpathen hin 
eine Absch\\'achung, 



Z weiter T eil. 

Wichtigere Tatsachen aus der Verbreitung einzelner Gattungen und Arlen. 

Erster Abschnitt. 

Die Verbreitung einiger Gattungen in den Karpathen und die 
phylogenetischen Beziehungen ihrer Arten zueinander. 

Die im \rorangehenden Abschnitte gewonnenen Anschauungen kamen 
dUTch das Gewicht palaontologisch begrundeter Tatsachen zur Geltung. \Venn 
sie richtig sind, mtissen aLlc!t die Verbreitungsverhaltnisse def jetzt lcbenden 
PBanzemvelt damit im Einklange stchen. Diesen Nachweis zu erbringen, soIl 
den rnbalt der nacbsten Kapitel bilden. 

\Vahrend die einen Gattungen im Gebiete def Karpathen typenarm ent
n'ickelt auftreten, \venigstens im Vergleiche zu anderen turopaischen Hoch
gebirgen~ etscheinen andere Verwandtschaftsverhaltnisse hier polymorph aus
gebildet. Dieser Gesichtspunkt mag der Gliederung der Darstellung zugrunde
gelegt werden. 

Erstes Kapitel. 

Gattungen mit geringer Variabilitat. 

Aquilegia. Die wenigen Arten dieser Gattung bieten fur die Unter
scheidung keine Schwierigkeiten dar, obwohl gerade die Studien von 
V. v. BORBAS lJ eine KHirung der phylogenetischen Verhaltnisse herbeizu
ftihren wenig geeignet sind. Die Karpathenfl?ra besitzt vier Arten. A. vul
g ari s erscheint tiber den ganzen Karpathenzug verbreitet, ist im Osten aber 

I) V. v. BORBAS, Az Aquileghik tendszere es loldrajzi elterjedese. :Magyar tudom. Akad. 
XII (1882). 6 SZ. 
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"iclleicht ct\vas sdtener als in den \JVestkarpathen. N ur wenig verschieden 
von ihr ist cine von ZIMMETER als A. longisepala unterschiedene Sippc, 
durch groDe und schmale PerigonbUitter recht auffallend, abeT, wie es scheint, 
durch tbcrgange mit cler typischen Form verbunden. Sic ist als Lokalrasse 
aufzufassen und reicht vorn Waagtale bis zu den Belacr Kalkalpen, 
uberall nur auf Kalk \vachsend. Ich kenne sie aus clem \\laagtale 
yon Bosaca und von Szuly6, aus cler F~itra, ~:on clef Paludnicza bei Lipto 
Szt. Miklc>s und Hlm "Rotcn Lehm4: in den Belaer Kalkalpen. 'Neiter 65t

lich fchlt sic. 

Die drei anderen Arten sind untereinandcr venvandt und gruppieren sich 
urn die in den Karpathcn feh1cnde A. alp ina. Am nachsten stcht dieser 
A. transsyh'anica, die groDbliitigste Sippe, beschrankt auf das kristalli
nische Gcstein der Fogaraser Alpen llnd des Parengstockes. A. ni
gricans ist cine Kalkpflanzc nicderer Hohenlagen im siebenbiirgischcn 
Erzgebirge, in den Rodnacr Alpen, cler Hagymasgruppc und im 
Burzenlander Gebirge. A. Ullepitschii (Bd.1. I8S) I), von mir bereits 
untcrschicden, ist cin Endemismus der Pieninen. Die drei letzten 
Arten sind demnach Yikariierende Species, die aus einer gemein
sam en Stamm form sich ableiten. Ihre vcrwandtschaftlichen Beziehungen 
zeigt also fulgcnclcs Schema: 

A. transsyh'anica 

_ --==-_:_ A. Ullepitschii 

~----- ---________ .A. nigricans 

Saxifraga. 1m Yer~lcichc mit dell Alpen erschcint das Gebiet der Kar
pathen arm an Arten dieser Gattung. Das gilt in erster Linie flir den 
\\'csten, die Zentralkarpathen, dencn gegenuber die Alpen Siebenburgens eine 
groDere Mannigfaltigkeit zeigen, wie folgende Ubersicht lehrt. 

I; Aquilegia t.:Ilepitsehii Pax nov. spec. Yiseosissima, hnmilis, 15-20 cm alta. 
Cnlllis inferiore parte glaber, sup erne pubescens, viscosus, I~ "eI 2~fl.oruS. Folia basalia sicca 
subglnncescentia, gracilia, longiuscule petiolata, petiolo ± 6 cm longo suffulta, simpliciter 
ternntn: pctioluli ± I cm longi Yci paulo longiores; foliola obo"ato~cuneatn, trifida 
vel tripartita, antice grossius crenata: folia caulina 1-2, valde decreseentia. 
Flores majusculi. valde viscosi~ ob tepala stellato-patentissima ± 7 cm diame
tientes; tepaia unguiculata, 3 em longa, oYata, obtusiuscula; neetaria (.petalac autorum) 
3 cm longa vel longiora. ealcarata, calcare incur"ato~hamato; stamina numerosa, filamentis glabris 
praedita, staminodiis lanceolatis, undulatis eircumdata; oyaria pubeseentia. 

Pieninen: Kronenberg, im Mai bliihend (ULLEPlTSCH!;. 

t.:LLErITscH. der diese schone Pfl.anze entdeckte und mir einsandte, sehrieb: )ODie Blute ist 
ungemein klcbrig, daJ3 e~ fast nieht moglich ist, sie einzulegen. Blume sehr groB, breit

ge~tellt. BORB,{S hUt s'e fiir A. atratn: diese ist es nicbt,c Mit A. snhscaposa Barb. hat diese 
Art niehts zu tun. 
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Westkarpathen 

*5axifraga tridactylites 
adscendcns 
granulata 
bulbifer. 
e.rpathie. (Bd. 1. I; 1 
ccrnua . 

rotundifolia 

hieracifolia. 
perdurans 

moschata 
androsacl!a 

bryoide::i 
aizoiJes . 

"\izoon 

caesia. 
aizoides X caesia 
oppositifolia 
retusa. 

Ostkarpathen 

*SaxifraRa trj dactylites 
aclscendens 

bulbi1era 
carpathica 
ccrntla 
rotunc1ifolia 
stdlaris 
hicracifolia 

cymosa 
moschata 
ancirosacea 
scdoides 
bryoides 
aizoides 
cl1neifolia 
Aizoon 
Aizoon >< luteo

viridis 
demissa 
lutcoviridis (Bd. I. 

16+) 
lZocheliana 

oppositifolia 
retnsa 

Von den genannten Arten gehurt S. cernua zu den groUten Seltcnheiten 
der Flora (Bd.1. 162), und S. bulbifera dringt im \Vesten kaum in oas Ge
birge ein. Bis auf wenige Sippen sind die karpathischen Steinbreche be
kannte Arten der Alpen, und nur S. perdurans) luteo-viridis (Bd. 1.164], 
eHpathiea (Bd. l. 171) und S. demissa gelten als Endemismen. 

Ein guter Teil cler Arten stellt eincn alten Besitz des Gebirgcs dar. 
Das gilt fUr die auf den Osten beschrankten S. Rocheliana, luteo-viridis, de
missa, cymos3J cuneifolia, wahrscheinlich auch fUr S. rotundifolia der Ost
karpathen und vielleicht aueh fUr die haufige S. Aizoon, die von cter Berg
region bis ins Hoehgebirge hindurchgeht. 

Eine zweite Grl1ppe gelangte unter dem Einflusse der Eiszeit in das Ge
biet. Hierher rechne ich S. cernua und S. carpathica, die von S. sibirica sich 
ableitet. Daran schlielJen sich einzelne in den Alpen verbreitete Sippen, die 
in den Westen wahrend jener Zeit eindrangen, hier wohl auch S. rotundifolia. 
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Fur die Ostkarpathen erfolgte eine soIche Besiedlung innerhalb engerer 
Grcnzcn. 

Als junge Glieder cler Flora hiunen S. granulata gelteu , ferner S. per
dllrans, die wobl von S. moschata sich abspaltet. Eine Neubildung ven gut 
charaklerisierten Sippen hat kaum stattgefunden, denn die in obiger Tabelle 
durch gcsperrten Druck und ein * hervorgehobenen Arten sind zwar durch 
groI3erc VariabiliUit ausgezeichnet, die von den Autoren aber unterschiedenen 
Formen stellcn mt:iner Meinung nach vielfach nur Standortsmodifikationen \·or. 
Dasselbe nehme jch fLir S. oppositifolia cler siebenburgischen Karpathen an, 
die neuerdings von Y. HAYEK Ii wieder in zwei Species (5. Rudolphiana, oppo
sitifolia) zcrgliedert ·wurdc. 

Eine Ausnahmc bildet nm S. rotundifolia der Ostkarpathen, die in etwas 
scharfer umschriebencn H.assen sich herausdifferenzierte. Sie wurden als S. 
hcucherifolia, fonticola und glandulosa besehriebcn. 

Bastardbildung tritt nul' selten auf. 

Primula~j. Die Verbreitung der Primeln in den Karpathen entbehrt nicht 
des Intercsses. Zunachst freilich muD die frliher noeh nieht geniigend be
wertete Pro leueophylla (Fig. 4) als Endemismus gestrichen werden, 
da meine rnonographisehc Bearbeitung der Gattung im :oPflanzenreiche¢ die 
Art auch aus dem Kaukasus bckannt maehte. Sie steht im tibrigen der 
Pr. dati or nicht so nahe, \"ie frtiber (Bd. 1. 200;; angenommen wurde. 

Einigc Schwicrigkeiten bereitet die aus den Ostkarpathen angegebene 
PI'. C 1 u s ian a. I eh be sitze in meinem Herbal', von TH. KOTSCHY 1846 ge
sammelt, unter diesem .Kamen cine Primel vom Konigstein bei Kronstadt 
(J3rass{l.. In diesem Jahre reiste KOTSCHY aber irn September und Oktober 
in den SUdkarpatlien, also zu einer Zeit, zu welcher die Primel gar nicht mehr 
bli.Lht oder nur \,erclnzelt cine z\veite Blute hervorbringt. Dazu kommt

J 
daU 

clieser PRanze in clem Reiseberiehte 3) KOTSCHYS keine Erwahnung gesehieht, 
obwohl viel \'crbreitetcre und haufigere Arten genannt werden. Auch liegen 
noeh sonst jn meincm Herbarium mehrere von TH. KOTSCHY angeblieh in 
den Karpathen gesammelte Pflanzen, die sieher dort nie gewachsen sind. Ich 
sclhst fand cine Primel diesel' Verwandtschaft niemals auf meinen Exkursionen. 

Die von KOTSCHY am Konigstein angeblich gesammelte »Pr. Clusianac: 
!';timmt bis in die kleinsten Details mit Individuen der nordlichen Kalkalpen 
vollshindig iiberein. Man soUte aber aus pflanzengeographischen Grunden 

1~ A. Y. J-I.\\'EK, Manogr .. Studien tiber die Gattung Saxifraga. Denkschr. Akad. Wiss. 
\vien, math. llutunv. Kl. LXXYII (1905). 611. - reh kann nieht unterlassen, auf die grol1e 
Mangelhaftigkeit der Standartsangaben in dieser und vielen anderen Arbeiten der "Tiener Sehule 
hinzuweisen. Es wimmelt geradezu von geographischen Irrtiimern, die urn so sonderbarer klingen, 
als es sicb nm Lokalitliten der osterreichiseb-ungarischen Momtrcbie handelt. "-ergl. auch 

H. G. SIMMONS in Engl. bot. Jahrb. XL (1907). 173· 
2) F. p,\X und R. KNFl'H, Primulaceen. Pflanzenreich Heft 22 (1905). 17. 
3" 'fH. KOTSCHY, lleitrage Kenntnis des Alpenlandes. Verh. zoo1. bot. Verein \Vien III 

(I8S3;· 57· 
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Fig. 4. Primula lencophylla .. A var. Rnprecbtii. die Pfiaoze des Kaukaslls. B vat. longipes) die 
Pfianze der Ostkarpathen. - !\ach PAX in Pflanzenreich. Primulaceae, S. 52 f. 23· 
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gcrade CTwarten, dan die Art des Burzenlandes einen naheren AnschluO an 
die Sippen der Sudalpen zeigt, wenn sic liberhaupt in die Gruppe Arthritica 
gehort und nicht etwa zu Pr. Kitaibeliana in Beziehungen steht. Die vier 
Species def Subsect. Arthritica sind namlich auDerst stark in ihrer Verbreitung 
lokalisiert, wic ieh cs auf Karte II meiner l\'1onographie darstellen konnte: 

Pr. spcctabilis bewohnt die Kalkalpen Judicariens und die Veroneser Alpen, 
Pr. glaucescens Judicarien und die Bergamaskcr Alpen, 
Pro \\.-'ulfeniana die venetianischen und karnischen Alpeo, die Karawanken 

und Sannthaler Alpen und endlich 
Pro Clusiana die osterreichischen und Eisenerzcr, sowie die Salzburger 

Kalkalpen. 
AUe "ier Arten sind ausgcsprochene Kalkpflanzen, und ihre Areale schlieDen 

sich his auf das Gcbiet Judicaricns, \yo sich zwei Sippen begegnen, yoll
kommen aus. 

Nach dieser Sachlagc wurdc man flir Siebenblirgcn cine etwa cler Pr: 
Vv~ulfeniana nahestehende neue Art im Burzenlande vermuten konncn. 

Nun kenncn aber die alteren Floren SicbenbUrgens in cler Tat cine rot
bluhende Sippe, anscheincnd aus der Gruppe Arthritica. B.\L\IGARTE:\ (1. J 36) 

nennt sic Pro integrifolia und z~lhlt sie aus den Fogaraser Alpen (bei Dragus 
und Als() Vist. auf: SCIIn~ (5. 555\ fUhri die Angabe BAU:\lG~\l{TE~s "'ieder 
an unel vcrmehrt sie noch lim Pro Clusiana; dic er fur,das Sirnatal der Foga
raser Alpcn llnd den Bucsecs angibt. Bci beiden Forschern findet sich uoch die 
unzutrctTende Bchauptung, daB Pc Auricula in den Sieben burger Alpen wachse. 
M. FlT~.s (So 536) bezweifelt zwar mit gutem Recht das Indigenat von Pr. 
Auricula und Pro crenata, nennt aber wieder Pr. Clusiana, die L. SI110XKAI 

nach Einsicht BAl'l>lG.\1"TE::\scher Originalien bestatigt. Neuerdings Endlich 
hat G. MOESZ I) an den Abhangen des Schulers :oPr. Clusiana« wieder entdeckt. 
Eine genaue Cberprlifung cler Siebenbtirger Pflanze ware daher sehr erwtinscht. 
Ich zweifle kaurn noch, daD es sich urn eine neue Art handelt. 

Als ieh mich bemllhte, die von MOESZ gesammelte PRanze zur Unter
slIchung zu erhalten, crfuhr jch, daD A. V. DEGE)J zu gleicher Zeit die Primel 
studiere. Auf meine Anfrage schrieb der genannte Forscher mir freundlichst, 
daD meil1e Annahme, cs handle sich urn eine neue Art, zutreffe; er bezeichne 
sie als Pr. Baumgarteniana; sie sei mit Pr. \Vulfeniana so nahe verwandt, 
daD er 110ch schwanke) ob er die neue Sippe ais eigene Species oder als 
LTnterart von Pro Vv'ulfeniana auffassen salle. 

Aus der folgenden Tabelle erhellt die Tatsache, daO die Arten der Kar
pathen mit Ausnahme dec an orientalische Typen erinnernden Pr.leucopbyUa 
':Fig. 4) eine gleichmiil3ige Verbreitung tiber das Gebirge zeigen. Pr. farinosa 
und longiflora sind unter dem Einftusse der Eis~eit eingewandert; Pro minima 
kann, wenigstens im Osten, ein alterer Typus sein. Flir Pro Auricula mull 
cine Einwanderung aus den Nordalpen angenommen werden; die an den 

J' J. RO!ofER. Flora des Schul~rs. Jahfb. siebenb. Karp. Ver. xxv (1905). 173. 
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Kalkfelsen des Domogled und cler bcnachbartcn Berge auftretendc f. serra
tifolia, deren habituellc Abweichung schon ROCHEL aufgtfallen war, ist cin 
modifizierter Typus der in den Siidalpen vorkommcnden Form. Eine Neu
bildung von Sippen hat im Osten nur zu \\'enig al\sge~vrochcner VaricUiten
gliederung gefiihrt. Diese formenrcicheren Verwandtschaftskreise werden durch 
gesperrten Druck hervorgt_'hoben. 

\Yestkarpathen: 

Pro elatior val'. genuilla . 
Pro elatior var. carpathica . 

Pr. acaulis var. gcnuina. 
1)r. oftlcinalis var. genllina 

*Pr. officinalis var. cancscen:. 

Pr. farinosa 
Pr. longiflora 

*Pr. Auricula var. Bauhini 
Pro Auricula var. Obristii 

Pro minima 

Ostkarpathcn: 

""Pr. datiof Yar. carpathica. 
Pr. leucophylla. 
rr. acaulis var. genuina. 

*Pr. officinal is var. gcnuina. 
*Pr. officinaiis val'. can cSCcns. 

Pr. officinalis var. Columnae. 
l'r. farinosa (sehr selten;. 
Pr. longiflora. 
Pr. ;-\uricula f. serratifolia. 

Pro Baumgarteniana. 
l)r. minima. 

Pro officinalis var. Columnae ist ein Glicd des mcditt:rranen Elcmentes, 
vermutlich wahrend dner "'arm en Periode eingc«'andcrt, wahrend die von ihrem 
groDeren Areal we it abgetrenntc Pr. leucophylla ais alter Bes1tz der Flora 
gelten muD. Die Stammpflanzen, die zum Ausgangspunkte der Entwicklung 
der drei Arten aus der Section Vernales wurden, schlieDen sich hinsichtlich 
des Alters hier an; sicherlich gilt cs fur den Osten. 

Soldanella I). Die wenigen Arten der Gattung, die in den Karpathen 
vorkommen, haben eine reiche Literatur, die sich an die Namen A. RICIITH;" 
BORB.~S und VIEEHAPl'ER knupft. Die Systematik ist zuit:tzt von R. K:\CTIT 
·gekHi.rt \vorden. Etwas zweifelhaft kbnnte zunachst die von B. MC'LLER am 

"Gyomber gesammelte und von A. RICHTER wiedererkannte S. minirn~. seill, 
insofern als diese Angabe bisher unbestatigt blieb. R. K::\L'TIl hat sie in seine 

\3earbeitung nicht aufgenommen, mit ebensO\venig Recht, wic VlERILWPER .ihr 
~T orkommen beZ\veifelt. Ich muD freilich zugeben, daO ich S. minima in der 
~1ederen T atra auf mehrfachen Exkursionen nicht [and, aber die Moglichkeit 
Jis Ubersehens ist doch nicht ganz ausgeschlossen. Der Standort aber wurde 
i~!\ dem Bereiche liegen, \\'0 alpine Sippen in den Karpathen am vollstandigsten 

1) Vgl. A. RICHTER, Zwei fur die I'1onl C"ngarns neue Soldanellen. Englers bot. ]ahrb. XI 
{r8go}. 459; v. BORBAs J Uber die Soldanella-Arten. Beihefte hot. ZentralbI. X (1901). 279; 
VtERHAPPEJt, Arten IlDd Hybriden der Gattung Soldanella, in Ascberson-Festscbrift (1904), 500; 
R. KNUTH in PAX U. KNUTH, Primulo.ceae. Pflanzenreich Heft 22 (1905). 224· 
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eindrangen) in clem Teile des Gebirges, das auch Cyclamen europaeum, Buph
thaI mum saiicifolium, Coronilla montana u. a. besitzt (Ed.1. 186) .. Pflanzen
gcographisch sind daher gegen die Angabe RICHTERS theoretische Bedcnken 
nicht zu erheben, denn die Art wachst in den benachbarten nordl. Voralpen. 
1m Sinne VIERIIAl'l'EI{S wlirde es sich urn S. austriaca handeln. Eine zweite, 
gut charakterisierte Art ist S. pusilla, deren Areal von den Rodnaer Alpen 
mi1. Uberspringung des Ostrandes Siebenhurgens bis zur Alpe Szark6 im Banate 
reicht. Die ostlichen Gebirge der Balkanhalbinsel verbinden dies Vorkommen 
mit dem ausgedehnten Areale in den Alpen. 

('ber die systematischc Bewertung der 110eh librigbleibendcn Sippen und 

B 

Fig. 5. Soldanelln hnngaricn >< pusilla 
(S. Richteri Wcttst., S. transsylyanica 
E0rbas;. nnch einem von 13. ML'LLER 

auf clem Yerfu Pietroszl\ in den Rod
naer Alpen gesammelten Exemplare. -
Nach A, RICHTER in Euglers bot. Jahrb. 

XI. 461. 

namentlich Liber deren gegenseitigc Abgren
Z1.ll16" gchen die A11sichten 110eh stark aus
eina11der. Phylogenetiseh aber liegen meines 
Erachtens die Beziehungen ziemlich einfach. 
S. montana in der Form, die VIERIIAPPEIZ 

als besondere Art unter clem I\amen S. major 
abtrennt, die aber wahl mit Recht mit S. mon
tana vereinigt wird, scheint durch das ganze 
Gebirge hindurchzugt:hcn j ieh kenne sie aus 
der Hohen Tatra, der Niedcren Tatra, dem 
Gbllnitz- und Yjepor-Gebirgc) aus den Wald
karpathen, vom Kelemenstoeke, aus clem Ge
biete cler Moldauer Kiippenkalke, des Burzen
Ian des und VOm Retyezat. S. montana ist wie 
S. pusilla cin alterer Typus, von clem eine 
in der Gcgcnwart noch nicht ganz 
fixierte Sippe sich herausdifferenzierte. Sie 
wird bald als S. hu ngarica bezeichnet, bald 
als S. alpina. Ihren Merkmalen zufolge steht 
sic der S. montana naher, ihrer Tracht nach 
der S. alpina. S. hungarica steHt eine an die 
Vegetationsbedingungen des oberen Waldes 
und der subalpinen Region angepa3te 
Sippe dar, und ihre habituelle Ubereinstim
mung mit S. alpina beruht demnach lediglich 
auf Konvergenzerscheinungen. \Venn VIER
II.\PPEI{ die im Westen vorkommende Pflanze 
als S. earpathica von der in seinem Sinne 
ostkarpathisehen S. hungarica trennt, vermag 
ieh ihm hierbei, wie schon R. KNUTH tat, nicht 
zu folgen. Beide Formen lassen sich gewiD 
nicht sieher unterscheiden, es sei denn durch 

ihren auf clem Zettel vermerkten Standort im Osten oder Westen der Kaschau
Eperieser Bruchlinie. \Venn S. hungarica der Stammart (5. montana) bald 
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naher steht, bald sieh we iter \"on ihr entfernt, so sagt das nur, dan sil:: cine 
Art darstellt, dcren Lostrennung noeh n icht \"ollig erfolgte. 

Bastarde von Soldanella-Artcn gehorcn in den Alpen nicht gerade zu 
den Seltenheitcn. Ob die Kreuzung S. montana X hungariea, falls sic existicrt, 
erkannt werden kann, halte ich fur sehr unwahrscheinlich. Demnach kann mit 
Aussicht auf Erfolg nur ill den Ostkarpathen nach Hybridcn gcsucht n"aden. 

Die zuerst von B. i\1U.LER entdccktc in Fig. 5 abgcbildete Kreuzung kenne 
ich vom Verfu Pietroszu und Incu in den l..:.odnaer Alpcn, vonl Negoi und 
vom SzuruI im Fogaraser Hochgcbirge. G~gen die Bildung ciner Hybride aus 
S. montana und S. pu~illa spricht schon dn breitc \\'aJdgiirtd, der die Stand
orte beider Arten \'oneinancler scheidet. 

Orobanche':l. \\'ahrend in vit::len Gegenden l\litteleuropas Arten diescr 
Gattung sclten auftretcl1, gehuren einzelne in der Karpathenflora zu den 
haufigercn Erschcinungen. Auf den hochge1cgcnen Bcrgwiescn des Stanalui 
V crtieu kann man z. B. Tausende von Indlyiducn der Orobanche caryoph) llacea 
samme1n, und im ganzen Karpathenzuge wird man bngs def Bergbache mcist 
nicht vergcblich nach O. flava suchcn. 

Dem europ;iisch-sibirischen Elementc gehoren an O. purptlrca auf Achillea 
Millefolium und \'enrandten Artcn, sowie auf Artemisia \'ulgaris, O. arenaria 
auf Artemisia campestris, O. lutca auf 1\lcdicago, Trifolium u. <l., O. major 
auf Centau-:ca Scabiosa und \'er\\"andtcn Sippen, O. gracilis auf Lcgnminoscn 
und O. alba auf Thymus und anderen Labiatcn. Sie sind uber das Gc.,amt
gebict der Karpathen vcrbreitet, wahrend auffallenderwcise O. coerulescens auf 
Artemisia campestris nur ans den \\'cstkarpathcn und O. alsatica auf C"mbelli
feren nur aus Siebenbiirgen bekannt ist. 

O. caesia auf Artemisia, bisher nnr flir die Flora von Klauscnburg sieher 
nachgewiesen, ist ein osteuropaisch~zentralasiatischer Typus. 

Dem mitteleuropaischen Ekmcnte gehoren an: O. caryophyllacca auf 
verschiedenen Galium~Arten, O. Teucrii auf Thymus- und Teucrium~ArteJ1, 
O. reticulata auf ArtcH von Cirsillm und Carduus. 

Die auf Hanffeldern so uberalls verbreitete O. ramosa, die aueh auf 
Nicotiana iibergehtj besitzt jhr Entwicklungszentrum im rVlittelmeergebietc, 
ebenso wie O. minor, die im westlichen Europa haung erscheint; im Cebiete 
der Karpathen tritt sie nur eingeschleppt in Klcefeldern auf. 

Orobanche ftava ist ein Parasit auf Petasites albus, offi.cinalis unci seltencr 
auf Tussilago Farfara, die stattlichste Art der Gattung, oft bis I m Hohe er
reichend. O. sambucina auf Sambucus Ebulus, bisher nur durch JA~KA aus 
Siebenbiirgen bekannt, muD zurzeit 110eh als etwas zweifelhafte Sippe gc1tetl, 
die vielleicht zu O. alba in den nachsten verwandtschaftlichen Beziehungen 
steht. 

Bastarde sind nicht bekannt; zur Bildurig endemischer Sippen ist es nicht 
gekommen. 

I) G. v. BECK. ~lonogr:lphie Gattung Orobanche. Kassel 1890. 
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Phyteuma. Die rccht sorgfaltige, auf ein sthr umfangreiches Material 
begrlmJctc Bearbcitung der Gattung dutch RICl-L\RD SCHl-LZ I) hat nicht nur 
cinen ungeahntcn Formenrcichtum enthullt, def frcilich in den karpathischen 
Gcbirg'cn stark zuruckttitt, sondern hat auch in durchaus befriedigender '.Veise 
die phylogenetischen Verhaltnisse klargestellt. 

Die V crteilung" dt!f Artcn entspricht def Zweiteilung des Gebirgcs in 
eincn \Vest- und UstfHigeL Die Scheidclinie \'erlauft abet nicht langs der 
Ka'ichall-Epericser Bruchlinic, sondcrn licgt wenig \,"estlich vom Jablonicza
passe, wie !:ichon R. SCIH"LZ betont hat. 

\ \" e stkarpa th c n Waldkarpathcn Siebenblirgen 

Ph. :;picatum hi_iufig seltener werdend [ehlend 
lib. Vagneri. [ehlend. seltcner werdend haufig 
Ph. tetramerum ["blend. fchlend \'erbreitet 
1'h. orbicularc. haufig haufig. haufig 
I'll. pauciflorum feh1cnd . fchlend haufig 

Die o~~tkarjlathischen Typcn vereinigcn sich in Sicbenblirgcl1 mit Ph. or
biculare, clas auch clcm \Vcsten ang'chbrt, wahrend Ph. spicatum sich als west
karpathisch cn\·eist. Die \Valcll~arpathen aber erscheinen als Bindeglied dieser 
beiden G::biete, sicherlich erst rc1ativ 5p~lt von Ph. Vagneri llnd Ph. spicatum 
von Ostt:n Hnl \Vesten her besicdelt. Die aui3ersten Vorposten liegen fLlr 
.etztcrc Art an den Quellcn der Lomnicza, fur Ph. Vagneri am Pikul (Huszla). 

RIClL\lUl Sl.·IIUJ hat aus der Gesamtverbreitung aller Arten die Uber
leugung gcwonnen, dan von den hier in Betraeht kommenden Sippen Ph. 
::wbiculart;r spicatum und pauciflorum schon in praglazialcr Zeit existiert haben 
mussen. \Venn ieh mich dieser Schlunfolgerung anschlieLk, so betrachte ieh 
diese Arten als alten Besitz der Karpathen; nur bezUglich des Ph. spicatum 
ist cine Ein\\'anderung in etwas spaterer Zeit immerhin rnoglich. Die beiden 
Ictzt noch Librigbleibenden Artcn der Ostkarpathen lei ten sich von Ph. spicatum 
3.b unci bildcn mit dieser vikariierende Arten) deren Areale zwar zusammen
:aHen~ aber von dem def Stamm form streng geschieden bleiben: Ph. tetramerum 
bewohnt alle Randgebirge Siebenburgens mit Ausschlufi der Retyezatgruppe, 
,rom Verbreitungsgebiete des Ph. Vagneri wird das Bihargebirge nicht betroffen. 

Fine' ge\visse Variabilitat zeigen Ph. orbiculare und Ph. Vagneri. Die von 
R. SU'IL'LZ unterschiedenen VaTietaten sind aber nUT der Ausdruck verschie
::lener Hohenlagen, oder sie werden hervorgerufen durch wechselnde Feuch
:igkeit und chemische BeschatI"enheit des Substrats. Als streng fixierte oder 
~cographisch umgrenzte Rassen kbnnen sie noch nicht gelten. 

Ph. canescens rechne ich mit R. SCHVLZ zur freHich nur schwach ab
;egrenzten Gattung Podanthum. 

I' R. SClll:LZ, Monographie Phyteuma. Gei<;enheim 1904. 
2 1m er~teD Bande ah Ph. oonf"slun bt:zeichnet. Der obige N:une hat aber die Prioritii!. 
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Weitere Beispiele. So wic die genannten Gattungen verhalten sich im 
karpathischen Gebirge viele andere Genera, auf die hier nicht naher ein
gegangen werden 5011, da die Tatsachen, die in cinem folgenden Kapitcl ihre 
Verwertung rinden sollen, sieh jm ,,,escntlichen mit den schon gc"\'onnenen 
Ergebnissen decken. Ich crinnere nur an Cystoptcris, Carex, Allium, Gypso
phila, Ranunculus, Draba, Scdum, Astragalus, Anthriscus, Swecrtia, Androsacc, 
Pedicularis, Crepis u. a. 

Z\\"eites Kapitcl. 

Polymorphe Gattungen. 

\:Vie in allen Florengebieten, so erscheinen auch in den Karpathen cin
zelnc Gattun;:;en, deren Arten nur schwierig \Toneinander zu l1ntcr~cheiden 

sind, weil die Bewertung der spezifischen ~lcrkmale in hohem 1\laHe dem 
subjektivcn Ermessen unterliegt. \\'ahrcnd solche Verwandtschaftskreisc auf 
der eincn Seite die Aufmerksamkcit des Botanikers lebhaft interessierten, 
blieben andere unberUcksichtigt liegen. Daher ist der Einblick in derartige 
polymorphe Genera von ungleicher Tiefe. 

Hinsichtlich eines Punktes herrscht in der Beurteilung polymorphcr Gat
tungen unter den Pflanzengeographen befriedigende l7bcreinstimrnung: sie 
fassen jene Very,'andtschaftskreise aIs phylogenetisch junge Gruppcn auf, die in 
cler Neubildung von Arten begrif[en sind. Hierbei darf nicht vergessen werden, 
daD die Entstehung neuer Formen zuruckgefUhrt werden mua auf eine Ver
erbbarkeit von Merkmalcn, die durch Variation entstanden; zwischen 
diescr und den in der Neuzeit so viel genannten »Mutationent' sehe 
ich keinen prinzipiellen Unterschied. Anderseits aber darf auch der 
Anteil der Bastardbildung an der Entstebung neuer Artcn nieht ganz 
unterschatzt werden. FUr Primula glutinosa X minima der Alpen z. B. besteht 
es vollkommen zu Recht, \-venn man von einem ;tozur Art gewordenen ¢ Bastarde 
spricht. Auch fiir die Karpathenflora werden sich einzelne Beispiele bierfur 
feststellen lassen. 

t. Gattungen mit stark variierenden Arlen. 

Trisetum. ~rahrend SCHUR in seiner »Enumeratio« eine Reihe von 
Arten dieser Gattung aufflihrt, kannten die neueren Floristen nur wenige 
Species, und deren Verbreitung innerhalb des Gebirges war bis in die neuere 
Zeit wenig gekHirt. Erst E. HACKEL ') hat die karpathischen Sippen einer 
monographischen Revision unterworfen. 

I) E. HACKEL, Die karpathischen TrisetulD~Formen. Magyar bot. Lapok II (1903). 101; 

DEGEN in Magyar bot. Lapok IV {1905;· 143· 
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Zunachst mochte ich clem noch yon L. Se,lO::\KAI aufgenommenen Vor
ommen von Tr. clistichophyllum einige Zweifel entgegenbringen, Neuere 
Clmmlcr fanden die Pftanzc nicht wieder, und ich selbst suchte vergeblich 
ach ihr. Dagcgen gelang es }L\nTI., tine mit der genannten Art verwandte 
ippl' als neu unter clem Namen Tr. macrotrichum zu beschreiben, die 
i~her mit Tr. carpathicum venrechselt "'orden war. Sie scheint auf die Kalk
cbirge des sildlichen SicbenbLirgens bcsehrankt zu scin und stellt cine vika
iercnde Species des in den Alpen verbreiteten Tr. distiehophyllum vor. 

Eine schr formenrciche Art ist Tr. flavescens, die in drei Unterarten 
eh g'licdcrt: subsp. pratense ist die typisehe, l\bcr Europa weit verbreitete 
orm, die vi<:lfach \'ariicrt; sllbsp. alpestre ist die Gebirgsrasse, die in den 
'.~talpell au[tritt und bis auf H.\CKEL fur einen Bcsitz cler \Vestkarpathen ge
_tlten wurde. 1ch kCllne sic aber auch von den Rodnaer Alpen und vom 
'J.csccs, und am Nagy lIagym;is sammelte ich sie schon yor viden Jahren; 
lbsp. fuscum 1 die bisher falschlich als Tr, carpathicum bezeichnet wurde, 
t eine cndemische Rassc der \Yestkarpathen, die nach tberspringcn der 
laldkarpathcn in den Rodnaer Alpcn wieder erscheint. Zu welcher Form 
:lS von Z.\l'.\l.o\\"ICZ ncucrdings beschriebene Tr. Tarnowskii gchbrt, kann 
h nicht cntscheiden. Z\yischen den genannten Subspecies existieren Zwischen
Irmen, viclleicht auch Bastarde, llnd daher faDt HACKEL wohl mit Recht sie 
Ie zt! ciner Art Zllsammen. SUb5p. fuscum ist eine jl1nge; im Norden des 
ebietes von der Stammart abgt.loste Sippe, die als Endemismus gilt; ob 
Ibsp. alpcstre aus den Alpen eingewandert ist, oder als cine selbstandig 
ltstcl11dene Rassc gedclltet werden muD, mag dahingestellt bleiben. Es ist 
)er immcrhin moglich, daD das karpathische alpestre cine Parallelform zu 
~r Sippe der Alpen darstcl1t; bei dcl' gcringen Verschiedenheit der Merkmale 
are cine se1bstandige Hcrkunft schon denkbar. 

Dianth.us '), Aus der ins lJferlo~e angewachsenen Synonymie der Arten 
~n richtigen Ausweg Zll finden, ist cine mUheyolle und scl1\\'er zu losende 
.ufgabe, zllmal da die Bcwertung der l>Arten« in schr verschiedener Vv'eise 
eschieht. Ich folge in der Auffassung des Artbegriffs clem Standpunkte von 
, SDlO~KAI und zum Teile auch \'on \, .... v. BORDA~S. )'lan wird nicht den 
inwand erheben konnen, dan damit der Artbegriff etvra zu weit gefafit ist. 

Die folgendc Ubersicht zeigt zunachst wieder den grofiercn Reichtum an 
dken in den ostlichen Gebieten gegenliber den ~lestkarpathen. Daneben 

1 In der t-mgrenzung- der Arten Yermag ich nicht zu folgen den Ausftihrungen von 
tLllAMS. Enllmeratio specienun. Joum. Bot. X~Il[ "I885}. 340. Leider hat sich dieser hen
sen Zer~plitterung selbst kleiner Arten o.uch M. GGRKE, Plant. europ. II ,)g03\ 343, ange
hiossen. Niebt dnmal die Yerwandtschaftlichen Beziehungen kommen im 'VILLlAlIfS schen System 
m Ansdrucke. Einen clnrchaus berechtigten Standpunkt vertritt L. SllIfONKAI in seiner Enume
tio; atlch BURi.U'.S geht lange nicbt so welt wie 'VILLIAMS. Vgl. BORRAS, Beitrage .•• Verh. 
·t. "er. Brandenburg XIX .1877> I; Hazai szegfiiveink ••. Termesz. Fiize!. XII (188g). 211. -

VIERIIArp£R, S)stematik u. geogr. Yerbr .. alpin. Dianthus-Gruppe. Sitzber. Akad, Wiss. Wien, 
ltb. naturw. Kl. CYII {18g8'. 1057. 
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erhellt ferner die Tatsache, daO die nicderen Lagen des Gebirges eine mannig
faltigere Flora zeigen als die alpine Region. 

Westknrpnthen Siebenhurgen 

nIte Typen : junge, nbgeleit- ~ippen :the Typen , junge, abgtleitttc .sippen 

Ihigelland u. b()herc~ Hiigelland n. : bGhcres IIligellund \\. i hr,heres Hilgellnnd u. lll;beres 
unt. Bergland, Gebirge ,nnt.I1ergland! Gcbirge nnt. Bergland i Cebirge Itnt. Bergland (;ebirge 

D. Armeria 

D. Carthu
sinnorum 

, 
i D.nitidos I 

I ! 

D.Pontederae I 

I 

I 

D. Armeria 

D. Carthll
"ianornm 

,n. ('Olll

pactlls 

cnUi-

ID.glacialis 

___ J_"" ____ L _____ ~" 
D. deltoides D. deltoides 

I 

D.Carthtl
Isianorumv. 

tennifoliu;; 

nil". snh
neglectus 

D.mariscn-! 
sis 

D.gigant{'u~' 

II. Henteri 

D.glacialis 
, Y. gclidus 

"-----1" ---
,----------

I - ! D.serotimls! 

D. superbus : 

I 
D" pm" II - i 

cox ~) I 

, _ D. integripe- i 
i I talu~ 

i 
I - I D. snperhus 

!D.SllPer- -. 

Is~~~i~:~~ I 

lD.spiculi-

I fO~S 
I 

j ~~:U~::.~ 
i speciosus 

I) 1m ersten BlI.nde nnter dem Namen D. hnngaricus erVViihnt. V. v. BORBAs nenut ibn 
neuerdiugs D. Tatrae. 
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Dcr lange Zug der \Valdkarpathen} cler bezUglich seiner Nelkenflora noeh 
nicht erschopfend durchforscht ist, \\'urde in obiger Tabel1e ausgeschaltet. 
Soweit mcine Beobachtungen reichen, diirften die Verhaltnisse aber ahnlich 
liegen 1 wie bei clef Gattung Phyteuma (5. 60\ so daD cine wesentliche Anderung 
clef SchluHfolgerungen nicht in Aussicht steht. 

Die alten Typen, die schon in praglazialer Zeit existierten, gehoren clem 
Osten und \Yestell gcmeinschaftlich an bis auf D. trifasciculatus und D. COffi

pactus (Bd.1. 152), die auf die Berge im Osten cler Kaschau-Eperieser Bruch
lillie beschrankt sind. Von ihnen tritt die erstere Art auch in den \\.rald
karpathen auf. Dazu kommcn zwei fern ere, alte Sippen: D. nitidus (Fig. q.B) 
lind D. ealliZOl1lIS (Fig. H)\. 

D. nitiJus ,:Bd. 1. 156), der nach VrEfUIAPPER auch in dem Talkessel \'on 
SZllly6 vorkommen soli, erwcist sich schon durch seine scharfe Abgrenzung 
Yon verwandtcn Arten (Bd. 1. 202) als ein Endemismus von hohcm Alter. 
D. callizonus 1st noch scharfer lokalisiert, nul' auf die Ka.lkfc1sen des Konig
steins bd Kronstadt bcschrankt; er variiert kaum, ist von allen Nelkenarten 
auBerst scharf unterschieden I) und \'ereinigt) wie VIERHAPPER liberzeugend 
naehgewicscll hat, in sieh Ivlerkmale zweier Gruppen, del' Alpini und der 
Glanci. Somit faUt ihn der genannte Forseher als altes, jetzt im Aussterben 
begrif(encs H.elikt auf aus einer Zeit, zu welcher die Differenzierung des Zweiges 
in Alpini und Glauci noeh nieht erfolgt \,'ar. 

D. glacialis gelangte unter clem Einflusse der Eiszeit aus den Ostalpen 
in die Vvestkarpathen. Sein Areal grenzt sieh scharf \'on der ostkarpathischen 
Varietat I:var. gclidus) ab; beide schlieDen sieh in ihrern Vorkommen gegen
seitig aus. Hier<lus folgere ich nicht \vie VIERIIAPPER, daD es sich urn eine 
im Osten von der Stamrnform sieh herausbildende, neue Sippe handelt, die 
noch nicht Artrang erhalten hat, sondern ieh meine, daD der ostkarpathische 
D. glaeialis einen alten Bestandteil der Flora bildet, die seit der praglazialen 
Epoche in frcilich nur \\yellig modifizierter Form sieh seither erhielt. 

Sehr energiseh hat in den Karpathen eine rezente Neubildullg von Dian
thus-Arten eingesetzt. D. Henteri) der bisher mit Sicherheit nur vom Falken
stein im Zoodtale bei Hermannstadt bekannt ist, wird vielfach als Bastard 
\'on D. Carthusianorum mit einer Federnelke gedeutet, wahl aber mit Un
reeht. Er hat vielmehr Beziehungen zur Gruppe des D: callinus aufzuweisen. 
GroDer aber ist die Zahl der Formen, deren AnschluD bei D. Carthusianorum 
gesucht werden muD. D. Pontederae leitet sich direkt von ihm ab, und im 
Osten stehen D. marisensis und giganteus in offenbarem Zusammenhange mit 
der Carthusianorum-Gruppe. Aber aueh an den sonnigen Lehnen und Felsen 
der Waldregion und in subalpiner Hohe haben sich in den Ostkarpathen be
sondere Rassen herausdifferenziert; im \Vesten ist es zur Bildung solcher noeh 
nicht gekommen. 

I' Uber einen im Bteslauer botanhchen Gaden kultivierten Bastard des D. callizonas wird 
an anderer Stelle berichtet werden. 
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Der Verwandtschaftskreis der F edernelken umschlieDt drei Arten: D. S ll

perbus, dessen var. speciosus cine an hbhcre Lagcn angepante Gebirgsrasse 
darstellt, ferner D. serotinus, wahl die Stammpftanze un serer Gartenfeder
nelken, die im Gebiete der Zentralkarpathen als Gebirgsrasse den D. praecox 
abspaltete, und endlich D. integripetalus. Aueh dieser besitzt cine clem D. prae
cox analoge Bergform in clem in Siebenblirgen verbreiteten D. Spiclllifnliu5. 

Die genannten Gruppen der Gattung befinden sich sonach ohue Zweifel 
in ciner Entwicklung, die cine Neubildung von sag. kleinen Artcn zur Folgc 
hat. Diese Phase halt auch gegenwartig Doch an, denn einzelne Arten, die 
in obiger Tabelle durch gesperrten Druek kenntlieh gemaeht \\'urden, zeichnen 
sich durch eine graDe Inkonstanz gewisser Merkmale aus und offenbaren da
mit eine innerhalb weitcr Grenzen sich geltend machende Variabilitttt. 

Cerastium. Die \r erteiiung der Artcn lant cinco GegensJ.tz zwischen 
Osten und vYesten nic::ht hervortreten. Die Artcn des Hugellandes sind 
identisch und gleichmaBig verbreitet. Von den Gebirgsarten gilt fur C. macro
carpum, alpinum und ciliatum das gleiche. Die Zentralkarpathen beherbergen 
au.f3erdem noeh das alpine C latifolium, das im Osten fchIt. Einiges Interesse 
besitzen nur C. alpinum und C. ciliatum. Beide, \'or aHem abcr die znlctzt 
genannte Art, zeigen in Sicbenburgen eine graDe Vcrandt:rlichkeit der Merk-· 
male. Die namentlich von SCI-H>R aufgestel1ten Arten bedUrfen dringend einer 
sorgfaltigen Revision. Sic mit Stillschweigen zu libergehen, ist durchaus ver
fchit. Wie wenig gekHirt die Verhaltnisse liegen, lehrt schon ein Verglcich 
der Enumeratio SI:\IOl'\KATs mit M. GtTRKES Plantae europaeae (II [J 899]. 2] 3). 

Alchemilla. Die namentlich in den Alpen so stark polymorphe Gattung 
scheint in den Karpathen mit groDerer Konstanz der Artcn aufzutreten. Das 
mir vorliegende Material reicht jedoch zur Entscheidung del' 5chwcbenden 
Fragen nicht aus. Dagegen mull das von A:-'CHEr..SO~-GRAEB:\EE ') angegebene 
Vorkommen von A. alpina in den Karpathen als irrig gestrichen werden. 
Auch ist wahl die karpathischc und namentlich die siebenblirgische A. fissa 
von der sudetischen Form sieher verschieden. 

Cytisus ~). Die Unterschcidung der Arten dieser Gattung ist nicht leicht, 
was schon die erhebIiche ZahI der Synonyme zeigt, und die Abgrenzung der 
Arten gegeneinander geschieht in sehr verschiedener Weise. AIle Arbeiten 
aber sollten auf die trefflichen Studien von A. v. KER~ER zurlickgreifen, der 
im Gegensatze zu J. BRIQUET und ASCHERSO!'i-GRAEB>lER auf die geographische 
Verbreitung der einzelnen Sippen das erforderliche Gewicht legt. Die Um
grenzung des Areals geschieht durch die spateren Autoren in etwas sumrna
rischer und flir die Zwecke spezieller Studien wenig brauchbarer Form. Die 
in Betracht kommenden Arten sind folgende: 

J) ASCHER50N-GRAEBNER, Synopsis \'1. I ;1902). 38"5· 
2) A. v. KEENER, Ahhlingigkeit der Pflanzenge!>talt. Sep.-Abdr. Festschr. 43. Naturforsch.

Verso Innsbruck 1869; J. BRIQUET, Cytises des Alpes marltim., in E. Bt:R.sAT, Mater. hist. Fl. 
Alp. marit. 1894; ASCHERsON-GRAEBNER, Syn<lpsis VI. 2 (1901). 292. 

Pax, Karpathen. n. 
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\\/c:otkarpathcn Ostkarpathen 

C. procumbcns 
C. Ill_';--!\...ll.n-; C. nigricans 

C. lcucotrichus 
vaT. polytrichus 
vaT. perhirsutus . 

C. ciliatu~ C. ciliatus 
yaL sccpl1~icn~i~ vaT. scepusicnsis 

val'. alpcstris 
vaT. Hayna\dii 

C. leiocarpus . 
VaT. suulciocarpus 

C. ratisb()llcn::;is C. rati~bonellsis 

C. serotinu5 
C. albus 

var. miCTOph) lllls 
c:. pallidu> 

\'ar. ObSCUIU:O 

C. austriacLls. C austriacus 
V;lL argentcu'3 vaT. argentcns 

\'ar. Heuffclii 
\'ar. \ ire_.,;cens: . \'a1'. vire:-;cclls 

C cll.uitatus C. capitatlls 

Aligem. Verbreitung 

Ungarn, nord I. Balkanbalbinsel 
Mitteleuropa 
S.-Europa, Vorderasien 
im Areal d. Art 

cndemisch 

L:ngar. Bergland 
Kbrdl. Balkanhalbiu,el 

endc-misch 
.K()rd!. Balkanhalbinsel 

cndemisch 
U:itcuropa, Sibiri ell 

endcm i~ch 
U.'itcuropa 

cndemisch 
l)stungarll 

en dem isch 
Pont. Gcbiet 
1m Areal der Art 

enucmisch 
im Areal der ~\rt 

S.-Europa1 VorderasiL'1l 

Die vorstehendc Tabelle gcwahrt einen Einblick in die El1twicklung der 
Gattung i111 Gl'bicte der Karpathen. Scheiden wir zunachst C. procumbens 
und nigricans aus, so entsprechcn die \'erwandtschaftlichen Beziehungen der 
Uhrig-en Artcll. die der Gruppe TubocytislIs angeh6ren, folgendem Schema: 

j austriacus 

f l capitatus 
§ Tubocytistls \ ! lellcotrichus 

I ratisbonensis . 

I albus 
I pallidns 

ciiiatus 
( leiocarpus 
l serotinus 

Demnach hatten C,. austriacus, capitatus, leucotrichus und ratisbonensls 
als ;tltcrc Typcn zu gelten. Die an letzter Stelle genannte Art ist osteuro
paisch-sibirisch, C. austriacus bietet ein ausgezcichnetes Beispiel einer pon
tisch en Pflanze\ die bis zum Kaukasus reicht, wah rend C. capitatu5 und 
lcucotrichus einen weiten Bezirk in Siideuropa und in Vorderasien bewohnen. 
Schon diese geschlossenen und in sich abgeg-renzten Areale charakteri .. 
sieren diese Sippen als alte Typen. Fiinf weitere Arten sind abgeleitete 
Formen. 



An den Grenzen 
des Areals entstand au!' 
C. atlstriaClls cler C. a!
bus uncl C. pallidu:;, \"011 

denen der letztere fllf 

Ostungarn endemisch 
crscheint. aus C. ra~i~
bon~nsis cler C. leio
carpus und scrotinll:'r 
aus C. 1cucotrichus der 
C. ciliatus. r\llc bl..·
sitzen erne beschrank
ten: V crbrcitung 1 die 
auf den 1\01 Jen der 
Balk::l.I1halbinscl zum 

Tcil hinllbcrrcicht. 
Die flinf ji.lngerl'l1 

Sippt:n zeigell ~<":lb:;t 

noell cine g'flJDcrc \"a
riabilibt, die in cler 
Blldnng ellckmischcr 
Formcn irrcn All:'.
druck fll1c1ct. Fur (_'. 
ratisbonensis unci capi
tJ.tU5 er!:>cheint im 

Den Hnd ganlcll 
Entwicklungsphasc er
loschen, wahrcnd C. 
austriacU5 llnci lCllCO

trichus noch stark \'a
riieren. 

C. procumbens und 
nigricans sind sch;nfer 
umgrenztc Species. 

Hypericum. Nicht 
in Betracht kommen 
hier die Arten des Hii
gellandes und Berglan
des) die tiber das ganze 
Gebirgssystem verbrei
tet sind, sondern IHlr 

die Gruppe Drosocar
pium, die in den Ost~ 
karpathen,wie nirgends 
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Fig. 6. Hypericum umbellatum, eine Charakterpflanze des Buchen
\Valdes im siebcnbiirgischen Erzgebirge. A Habitu~bild; B einzelne 

BhUe. - Original. 

5* 
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andeTwarts, in auffallend groHer Artenzahl begegnet. A. v. KER~ER und 
L. ('J::L\J\:O\ ,..,K\: habcn dUTch ihre Arbeiten die Beziehungen der Arten ge
klart'. Diese sind H. Rochelii, alpinum, umbellatum :Fig.6) und 
transsyl\'anicum. Zu welcher dieser Species das von SUtCR beschriebene 
H. Ballmgartcnianum von Kronstadt (Brasso, gehort, kann Icicler nicht mehr 
cntschieuen \\"(.:rdcn. 

AIle vier Artcn sind Techt nahe miteinander verwandt, so daB t'ELAKOYSK\' 

bereits die Frage auf\varf, ob sic nicht besser als Rassen ciner Species be
\Vertet \\'{'fdcn mochten. l'vleiner l\'Ieinllng nach handelt es sich um :okleine 
Artcn~) die aus ciner gemeinsamen Urform ihre Herkunft ableiten; i11re Zu
sammcngchorigkcit zu zwei Grllppcn, Rochelii-alpinurn und urnbellatllm-trans
sylvanicurn, entspricht mehr ihrer habituellen Erscheinung als clem Gewichte 
cler unterscheidcnden Charakterc. 

Sie cntstanden aus jcner li'rform durch Anpassung an Standort und cine 
bestimmte Hbhenlagc. Die Gebirgsart, die kaum unter 1550 m herabsteigt, 
ist H. alpinum (Fig. 21 E, F:') das clem H. Richeri def Alpen aufierst nahe 
steht. In ailen 51ebenburgischen Randgebirgen, \':esbsarts bis auf d\e Hoch
gipfel dcr bcnachbarten Waldkarpathen bilden die leuchtend gelben Bluten
sterne einen Schmuck der subaJpinen l\latten. Dagegen erscheint H, Rochclii 
in auHerst beschrankter Verbreitung an den Kalkfelsen des Domoglcd bei 
Herkulesbad in der Ruchenregion. Sie entfcrnt sich von H. alpinum und den 
beiden anderen Arten noch am meisten, 

Dicsc letzteren sind Sippen des Hugellandes und cler unteren \Valdregion, 
H, umbellatum (Fig. (/, 1St eine Kalkpflanze des siebenbiirgischen Erzgebirges 
in der Umgebung yon Vidra und am Vulkan, wo sie an den Felsen, die den 
dichten Buchcnbestand des Urwaldes unterbrechen, prachtig gedeiht; H. trans
sylvanicum erscheint als Bcwohner des Hugellandes zwischen Klausenburg, 
Torda lind dem Roten Turmpasse. SCHGR sammelte es auch bei Krol1stadt. 
Die Gattung Hypericum bietct also ein lehrreiches Beispiel fur die Tatsache, 
daD ein alter Typus sich in cine A.nzahl Arten gliederteJ die sich an verschic
dene H6henlagen und verschiedenes Substrat anpaDten. 

Herac1eum. Dicse Gattung gehort, wenigstens im Gebiete cler Ost
karpathen, zu den kritischen V' erwandtschaftskreisen, und namcntlich auf den 
Bergwiesen der I\IarmarosJ Bukowina und der Moldau wird man Leicht neben
einandcr zwei Arten nnden, die habituell eine sehr groDe Ubereinstimmung 
zeigen. 

Als alte Typen fasse ich auf H, Sphondylium, H, angustifolium 
und H, palmatum. H. Sphondylium 1St elne vViesenpfianz.e des HUgellandes 
lind der unteren Bergregion, die in meiner Umgrenzung der Art doch nur 
wenig variiert, H, angustifolium, durch den zierlichen Zuschnitt der Bllitter 
sehr auffal1end, besitzt eine weite Verbreitung, aber sicher kein geschlossenes 

I) A.. KERNER, Vegetationsverhiiltnisse ••• Ost. bot. Ztschr. XVIII (1868). 244; L. CUA
KOVSKY, Phytograph, Beitrlige, Ebenda 1CXIV (1874). 138. 
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Areal. Die Art \'ariiert ziemlich stark in cler Bekleidung und der Form der 
Blattlappen und bewohnt die Bergregion bis Zll subalpiner Hohe. Ich kenne 
sie von Feny6hiza aus def Fcitra, aus dt:m Triimml:rtaic der Tatra (1650 m) 
von der langen \Vand cler Javorinka in den Edaer Kalkalpen, \"on Kcsmark, 
cler Dobschauer Eishohle, cler Cr~patUIa am Konigstein bei Kronstadt. H. pal
matum endlich 1st cin charakteristisches Glied der Bachufcrformation in der 
oberen \Va\drcgion und in subalpiner Huhe; es t.:rscheint als stattlichc Pfianze, 
die in ihrem kraftigen \"uchse und mit den ctwu meterbreiten B\~l.ttcrn elic 
Art cler Ebenc weit hinter sich !ailt. Bes()ndere Variabilitat zeigt H. palma
tum nicht. 

Zwei Artcn haben "kleine Species,· abgcspalkn. Von H. Sphondylium 
leitet sich ab H. fl aves cens) eine mcist vollig strahlenlose, gelblich-weiU 
bhihendc Sippe, die a\s Parallclform zu der von den schlesischcn Floristen aIs 
H. sibiricum bezeichneten Pflanze cler Sudden aufzufassen ist. Ihre Verbrei
tung reicht nach meincn gegenwartigen Kenntnisscn von den Zentralkarpathen 
clurch das Gcbiet cler \Valdkarpathen bis in die Moldau. Ob· sic we iter 5iJd
heh in Sicbenbufg-cn noch wachst, ist mir etwa<:; z\\"cifelhaft. Nicht scharf ab
gegrenzt gcgen die Srammform stellt sic cine an die obere \Yaldrcgion gc
bundene Rassc dar. 1m Gebiete der Roc1naer Alpen I namentlich auf den 
Berg\viesen zwischen 1500~16oo m im Osten des Ineu und \"om Raren slid- . 
warts im T;tle der Goldenen Bistritz, auch auf den Bergen des Barnartalcs in 
der nordlichen Moldau, hat sich von H. flavc3cens eine var. humile 1) her
ausgebildet, die durch niedrigen V/uehs unt! oft rotlich angelaufene Bluten 
und \"iel kleinere Friiehtc recht auffallt und in Analogie tritt mit den sub
alpinen Formen des H. austriacum der Alpen. 

Bei H. angustifolium ist es noeh nicht zur Bildung scharfer definierbarer 
Sippcn gekommen, dagegen hat sieh gewiil schon fruhzeitig von H. palmatum 
das H. carp a t h i c 11 m losgetrennt, dessen spezitische Selbstandigkeit Zlierst 
PORCIUS erkannte; es besitzt ganz gewiO den Rang einer eigenen Art, Wcnn
gleich im Habitus cine groDe Ubereinstimmung mit H, flaveseens var. humile 
nicht verkannt werden darf. H. earpathieum ist eine Charakterpflanze clef 
subalpinen Matten in den Rodnaer Alpen und reicht von den Hochgipfeln der 
benachbarten vValdkarpathen bis zum Rareu an der Grenze der Bukowind ood 
Moldau. Die Art besitzt ungeteilte Blatter, die grundstandigen zeigen eine 
durchschnittliche Breite von et\va 6 em; die Hbhe der Pflanze erreicht 
hochstens 30 cm. Die Dolden sind wenigstrahlig. lch erblicke in H. car
pathicum cine an das trockenere Substrat der subalpinen Matte angepaf.\te 
Sippe, die sieh von H. palmatum lostrennte, die aber in ihren syste
matischen Merkmalen bereits fixiert auftritt. Sic erscheint in zwei Varie
taten, die durch die Tiefe der Blattgliederung voneinander abweichen. Die 

I; H. flavescens vat. humile Pax nov. var. Ditferf II. typo statora hurnHi, vix 0,5 m 
alta, foBis minoribus, basalibus partim simplicibus, ptofunde trilobis, floribu<; saephts roseo-tinetis, 
fntctibus dimidio minoribus, - Rareu (PAX!" Verfu Verdele :'PAX!. 
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Form mit tief geteilten Blattern ':var. alpinum) steht dem H. palmatum noch 
nailer 1 

Knautia ~.'. Die durch V. Y. BORB..\"'; hervorgebrachte Verwirrung in cler 
t'mgrcnzung cler Artcn i:::t dUTch die sorgfaltigen Studien von Z. v. SL\BO 
bl!scitigt worden. reh folge diesem Forscher in den wesentlichsten Angaben. 

:\ ueh bcziiglich cler Knautien zcigt sich cin scharfer Gegensatz zwischen 
oem oberungarischen Berglande und den Randgebirgen Siebenbiirgens. His 
in die lcil.ten Auslallfcr des wcstungarischen Vulkankranzes dringen die clem 
Tieflandc angehorigcn Sippen Kn. dumdorum und Kn. arvensis val', 
buc!cnsi~ \'or. 

Durell den ganzen Karpathenzug geht die polymorphc Kn. syh-3.tica, 
c:uch zei;:;t schon clicsc Species in c:en Rodnaer Alpcn unci auf den nachst-

Schema de\' 
aI', der l;nlVl'e 

liegcnden Hochgipfeln cler 
\Yaldkarpathen in cler var. 
pocutica cinen Endemis
mllS, Zwar besitzt das ober
ungarische Bergland die 
Kn. <1rvensis \'ar, Kitai
bclii als endemischc R<l.~se 
und die sehr merkwurdige) 
auf die Berg",icsen der 
F,Ltra beschr~lllkte Kn, tu
roccnsis) deren Bezie
hungen zwischen den Sec
tionen Longifoliae und Sy1-
vatic<lc schw<l.nken ',Fig. I;: 
aber \'ieI grCiI3cr 'wird die 
Artenzahl im Osten. \~on 

den Rodnaer Alpen bi" 
zum Retyez,it reichen in 

ununterbrochener \T crbrci-

tung Kn. longifolia val'. Kochii und Kn. lancifolia var. transsyl
\'anic<l) wieder ein Endemisn111s. In den Bergen des Banats erschcint 
Kn. Drymcia val'. Heuffcliana und im siebenburgischen Hochlanue Kn. 
cllpubri", die S/.\I1L) neuerdings als Lokalrasse der Kn. dumetorllm delltet. 

Kn. ar\'cnsis, sylvatica und longifolia sind aIte Typen, die schon im Pra
glazial cxistiert haben muss en und verrnutlich damals bereits die Ostkarpathcn 

I' 11. Porcins var. 'J. alpinllnl (Bntung.,' Pax (H. aJpinum Baumgart. Enttm. I 
~18I6·. 213 di!;tincte fere nd medium lobata. Pietrosz (PAX!), Stiol !PAX'. Rareu (PAX~;-

var. ,i roreii Pa;.;. lolia leviter labata, ba5alia ambitu fere ratundata. Pop Ivan (Pi\X!:. Pie
trasl 'PAX" 

2' Y. Y. HORl:A::', B.'!vhia Kn:mtiarum. Deled. sem. hort. bot. Kolosvrir 1904. Z, Y. SZAU6, 
Manogr. Gattung Knantia Engler,; :)ot. Jabrb. XXXVI (1905). 389; Index critiCU5, .• Englers 
bot. Jabrb. XXX\lII. BeibL $9 :1907;' J. 
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bewohnten, ,yahrcnd flu den \Yesten cine Besiedlung unter dem Einflussc der 
Eiszeit nicht unwahrscheinlich ist, wcnigstens bezi..lglich tier Gebirgsarten. 
Rn. Drymeia und dumetorum haben wohl wahrend der warmeren postglazialcn 
}>t.:riodcn ihr sildliches Areal nach Norden ver$choben. 

Kn. an'Cnsis und syl\'atica zeigen allch hellte noeh ill crhcblichcm Um
fange Variabilitat ihrer 1\Ierkmale; ,'on beiden haben :-lch cndemische Varie
taten i,Kn. atTcnsis \'ar. Kitaibelii und Kn. syh'atica \'ar. pocutica; abgcspaltcll. 
Letztere ist auf die Rodnaer Alpen beschrankt. Au." ciner der Kn. :;ykatic<l 
!loch nahcstehenden Art cntstand im Osten Kn. lancifolia Yal'. transsyh-anic;l) 
cine Paralklform zu den Varietatcn der \\'estalpcn und der Vog-escl1, und die 
5chon fester umg'renzte Rn. turoccnsi:3 del" Fatra. 

Campanula. Die Rearbcitllng der karpathischcn Glockenolllmcn bidet 
ohn\._· Zweifel Lin \'erlockcndes Th(:ma , denn die Stuuicn von J. \\'IT,\:-;I:K ') 

tiber den Yerwancltschaftskn:is der C. rotunciif()lia unci C. p~cudolanc('olata 

habcn z\\'ar die phylogcnetischcn V crhaltni:..::.sc noeh lange nicht ganz gt:lJ~irt, 

aber doch mit BC5-timmtheit den ::\ach\\'ei~ LTbr.1cbt, da1.1 hier einc Gruppc 
in \Ycitcn:r Sippenspaltung' vorlicgt. Auch C. sibiriea unterliq::;t ein(:r ~olchcll 

VariabiHhlt und \\'ohl noeh andere Artcn, 
Die \\'estkarpathen haben C. cacspitosa \'oraus: im Osten erschcincn abo 

den \vestlichen Gcbieten fehlende Artcn C. Grossekii, transsylyanica) 111acro
.stachra, aLictina. u:ncl die schr merkwi.ndig-c C. erassipes an den Fd.:::en des 
Kazanpasscs, clercn Gcsamtarcal ein auL\erst bcschr~mktes Bcr!=!!and obl'rhalb 
des Eiscrnen Tores an del' untcrCI1 Donal! bcdcckt. Sic c\,;ckt :oich hier in 

da Verbrcitllng mit C. expallsa. 

Adenostyles. \Vahrcnd die Floristen cler \\'estkarpathcn nur ,,\. albifrons 
kcnnen und A. alpina ab sehr z\\Tifclhaftcn Burger allsschaltcn, zahlcn die 
ncuercn siebenbi.Jrgischcn Arbeiten ZWcl Species auf, A. orientali:~ unci i\. Ker
neri. Eine immerhin zicmlich zahlrciehc Kollcktiun mcines llerbars brachtc 
mir aber die Cberzcllgung, clan in den Karpathen nur eine Art \'orkoml1lt, 
die man ais A. albifrons bezeichnen kann. Sie ist allerrlings namentlich im 
Osten ziemlich \'t'randerlich. Einen wcsentlichen 'Cntcrschied zwischen A. albi
frons der Alren und Sucletcn und A. Kerneri verm.::lg ich nicht Z1.1 flndcn: die 
2ahl der Bliiten im Kopfchen sch\\'ankt bei ersterer zwischen 3~5 tmeist 4:, 
bei letzterer zwischen .{-8) bctragt aber meist 5-6. \Veitcrc untcrschcidende 
~'lerkrnale existieren nicht. \\'ill man A. Kerncri abtrenncn) s() kann' oas 
hochste'l.lS ais Varietat geschehen 1 die dann aber auch in den S'Jdcten und 
Alpen wachst. Ahnlich verhiilt es sieh mit A. orientalis cl":.'r :;iebcnburgischen 
Floristen, die durch groHere, reichblutige K6pfchen ausgezeichnet sein soIl. 
Die Bliltenzahl der Partialinflorescenz fand ieh immer unter 12, cler von 
SIMO:\'KAI angegebenen ~orm. Ob die sic.benburgisehe Pflanze wirklich mit 
der BOlSSlERschen Art des bithynischcn 01yrnps und der mazedonisehen Ge-

I) J. WITASEK, Beitrag Kenntnis Gattung Campauula. Abh. zoo], b,)trm. t;,,~elhch. \vien 
I. Heft 3 )902'; Studien tiber einige Arten . .. Magyar bot. Lapok Y '1906. 236, 
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birgc identisch ist, moehte ieh fast bezweifeln; es liegt mir freilich nur die 
Diagnose vor und keine getrocknete Pflanzc. 

Somit fasse ich aIle karpathisehen Formen Ztl ciner Art zusarnmen, die 
in cler Zahl der Bliiten \·ariiert. Wahrend die var. Kern eri auch in den 
\\restkarpathen auf tritt, scheint die var. orientalis in der Tat auf den Sud
rand Sicbenbiirgens beschrankt zu sein; die var. typiea ist aueh irn Gebiete 
der Zentralkarpathen nieht die herrschende Sippe. 

Die drei hier untersehicdenen Varietaten sind nur \venig und narnentlich 
nicht durch ihren Habitus voneinander zu trcnnen; dagegen kenne ieh aus 
clem Gcbietc der ostlichcn Rodnaer Alpen eine [ernere Form, var. virescens\ 
die jeh fruher ,)jd. 1. !..f-8 nach mal1gdhaftem Materiale mit A. alpina ver
glieh. l\"ach besseren Funden haltc ich jetzt die Pflanze fur cine verkahlende 
Form \·on A. albifrolls

i 
die durch niedrigcn \A/uehs und Blattgestalt allerdillgs 

an A. alp~na crinnert. 

Achillea. Die Angaben liber das Vorkommen \·on A. Clavenae, CIu .. 
Slana, macrophylla und atrata in den Karpathen sind als irrig zu streichen; 
aueh del' Standort von A. impatiens bei Klausenburg bcruht nicht auf 
Indigenat. 

A. 5eh urii, \'on der A. daeica nur ais schwache Varietat getrennt 
werden kann, sowie A. lingulata sind ostkarpathische Typen, die an der 
\'\'c-stgrenze def Rodnaer Alpen ycrsehwinden. Die Areale von A. Ptarmica 
und eartilaginea lassen sich zUfzeit 110ch nicht mit aller Sieherheit gegen
cinander abgrcnzen. A. compacta ist eine typische Steppenpflanze, die um 
Or50va und im Banat sich dauernd angesiedelt hat. 

AUl3crordelltlich veranderlich aber ist der Venyandtschaftskreis cler A. 
l\lillefolium und der A. magna. 1m aHgemeinen bewohnt erstere das 
Hugelland, bildet aber aneh noch auf den subalpinen Matten cine charakte
ristische Bergform; urn \-ielgestaltigsten tritt sie jedenfalls im Hiigellande auf. 
A. magna ist cine Charakterpflanze der Bergwiesen. Von heiden Species sind 
yielfach Sippen unterschieden worden, die man teils als Varietaten, teils als Arten 
bewertet. Die in dieselbe Gruppe gehorigen A. setacea, Neilreichii, 
crithm ifolia und pectinata entfernen sich vorn Millefolium-Typus schon 
wt';iter; aUe tragen sic mehr oder weniger einen okologischen Charakter, den 
trockenes Klima und sonnige Standorte ihnen aufpragen. Nur in die untersten 
HbhcD3tufcn des Gebirges dringen sic gegen das Gebirgsland vor. 

Erigeron "). Trotz der Arbeiten von F. VIERHAPPER ist die Frage noch 
immer unentsehieden, ob E. polrmorphus in den Karpathen vorkommt. 

I) A. aJbifron~ ,-aT. virescens Pax nO'L var. Minor, o,5m fete alta. Folia inferiora 
late reniformia. 15 em lata. 10 em longa, basi profunde cordata, sinu aperto, snbtus nervis parce 
pi.losis exceptis glabra, _ margine irregulariter dentata, superiora ± triangulari-hastata. Panicula 
congesta, 5-8 em diametiens. Capitula ± 5-fiora. - Galae,. J600 m ,'PAX!), Rareu, 1600 m 
(PAX!). 

21 F_ YIERHAP!'E.R, Monogr. alpin. Erigeron-Arten. Deihert. bot. Zentralbl. XIX. Abt.2 
((906;. 385-
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Belegexemplare liegen in den Herbaricn , trotzdem bezwcifc1t der gcnannte 
Forscher ihr \~orkommen. Dcr einge.schleppte E. canadensis hat an Vt:r
brei tung stark zl1genommen. 

Das HugeI1and llnd die Bergwiesen be\\'ohnt E. acris, der hier und da 
aber auch alpine Standortsformen allszubilden YLTm;:lg. Dem hi)hcren Gcbirge 
gehbren an: 

E. alpinus: cine in den Hochgebirgen \'om Himalaya bis Zll den l'yrc
flacn ycrbreitetl...: Sippe; sic findet sich in den Rodnacr Alpcn und rcicht iJbcr 
den ~eahlau und die lIagym~is-Gruppc bis ins Burzcnbnder Gcbirge und cilt..: 

benachbartcn F ogaraser Alpen. 
E. atticus) \"crbrcitet in den Alpcn llnd den bosnisch-herzego\\'inischcll 

Gebirgenl erscheint in den D01acr KalkaJpcn, in den Rodnaer Alpcn und im 
BurzenHinder Gebirge. 

E. un i norus, cine boreal-arktischc Sippc, charakt.erisiert die Zcntral
karpathen, die I(.alkbcrg·e des Burzenlandes und yiclleicht anch die Fogaraf>cr 
Alpen. 

Als ab';;'e!citete Arten, also von ji.lngcrel11 Alter, mussen gedcntct \\"cnkn 
E. raccmo:'ius J cin Endemismus !\ordsicbenburgens :'Bd. 1. 1 ()O, 20-1:, det 
sich \"on E. acer ableitet, femer z\\"ci an E. alpinus sich anlehncnde, cndemische 
Arten VIERH.\I'J'LlZS: E. hungaricus, den ieh frUher als E. ncglcctus bc
zeichncte, eine Art der llohen T;i.tra und der Bclacr Kalkalpen, und E. trans
sylvanicus) ebenfalls fur E. neglcctus genommen) cine, wie es scheint, auf 
die Bucsecsgruppe lokalisierte Form. Bcidc stchcn einander recht nahc. 

Weitere Beispiele liefcrn fur diescs Kapitt:l die Gattungen Arabis, 
Hesperis: Linaria. Y cronica u. a. 

2. Saisondimorphismus. 

R. v. \VETT:'TEl:\I) und seine Schi.ller haben fjr die Gattllngen Gcntiana, 
Euphrasia, Rhinanthus lind einige andere darzlilegen versucht, daD bestimmtc 
Arten insofern einen ,Saisondimorphisml..1so:: zeigen, als sit sich in z\\'ci1 in 
erster Linie durch die BItitezeit verschiedcnc, kleine Arten oder Rassen gIie
derten. V. v. BORBt'\.S hat diesen Gedanken auch fur die ungarischen Odon
tites-Species durchzufuhren versucht. 

Innerhalb der genannten Gattungen begegnen uns also geH'isse Aiten
paare, deren Glieder in vie1en spczifischen Charakteren einander gleichen, auch 
gIeichzeitig keimen) aber wieder durchaus konstant durch bestimmte morpho-

1) R, Y. W£T1STE!~. Saison·Dirnorphismu". Bet. deut5ch. bot. GeseLhch. XIlr (t895,· 303: 
Descendenzthel)jet. t·ntersnchungen. Denkscht. Akad .. Wiss. ''lien math. natnrw. Kl. LXX (1901,. 
305; Europ. Arten Gatt. Gentianu. Denkschr. mathern. naturw. Kl. Akad, Wiss, Wien LXIV 

(1896,. 309; MOIlogr. EuphtAsia. Leipzig 1895. J. v, STf, . .RNECKt MaDogr. Alectorolophus. Abh. 
zoo!. bot. Gesellscb. \Vien 1. 2. Heft ;1901. V. y. BORIl.':'S. A fogoromfii hazai fajair6L Ter

me~, Hlzet. XXI iI898,'. 441. 
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iO,Rische Ei.,.;cntumlichkcit \'oneinander abwc1chen. Bci allen diesen Paaren 
sind die C1Jtcrschicdc z\\'ischen fruhblLlhender und spatbhihender Sippe die 
~;lcichen. 

Die frlthbli.thcnde Form gliedcrt gcstrccktc Internodien aus llnd bleibt 
wenig vcnweigt, entwickclt rasch ihrc Bhiten und fruchtct 1m zeitigen Sommer 
(_)Jcr fruher. Die sp~lthliihcndc Form bcsitzt gestauchtc Internodien~ neig·t 
also in gewissem Sinne zu Rosdtenbildllng, bilJct erst spater \'erlangerte 
Stcngeigliedcr au::, vCl"Zwcigt sich rcichlicher und blltht Ende Juli oder spater. 

Die cr~tc Art trachtct \'ur eincm bcstimmten Zeitpunkt zu fruchten. die zweite 
\\"Cscntlich sp~i.ter. Dicsen Tcrmio. crblickt \\'l~TT~TU_:": in cler Hohcnent~ 

\\ ickll1ng' cler mitLclcuropilischcn \\'icscn und in dercn plutzlichcm Ende durch 
die cr~tc allg-cl1H:inc Heumabd. 

Ursprunglich waren die sai:sondimorphen Arten Sommerbli.lller. Dureh 
die cigcnartigcn Yerhitltnissc des Standorts und den Eingriff des Menschen 
g;dangtcn jcnc Indi\·iduen zur Fruchtrcife unci damit zur Vcrerbung ihrer 
Eigentumlichkeiten) wclche cnt\\"cder be~onder::; frtlh oder bcsonders spat 
bluhtcl1. Dies ,,·aren aber jene Indiviuucn, die die oben cbarakterisiertcn 
\Yaehf>tUt1bt.:fSchcinung·cn zeigtcn. 

nil' fruhblilhcndc Sippe wachst rascher als das Gras, durch dls5en Halme 
und Ulatt(T es nicht tlhcrwucllt'ri wtrd. \Ycnn iet7.tere::. cintritt. sind die Samen 
Icif. Die _<.;p;itbli.ihcnde Parallelart zcigt dagcgen cine aufiallcnd langsame 
Entwicklung llnu ",ird cbher ,·on den Pflanzen der l~mgebung tibcnnlchcrL 
Erst "'clUl diesL' entfL-rnt werdell, erlangen sic ein rascheres \YJ.ChstuOl. 

So einleuchtcnd die scharfsinnigen Untersuchungen \', \\+LTT~TU::\S auch 
crschcinen lllogcn) :-;0 d3.rf anderscits nicht vergcsscn werden, daO manche 
Tatsachen durch die Thcorie ihrc ErkHirung nicht finden, unci daD noeh 
manchcrlci Beubachtungen in del' freien ::'\atur nbLig sein \\·erden, um ihr eine 
gcsiehertc Anna11mc Zl1 YCrSc11afien. Insbesondere \\"ird cler Eimrand, claD die 
n:gclmaLlig hetriebcl1c Heuerntc auf ein rclativ gcringcs .-\lter zllnickblickt, 
noch zu cntkr;lften sein. Immcrhin lehne jeh die FOfschungsresnltate der 
\\'Iener Schule nicht ab und gcbe daher cine Darstellnng der dicsbezuglichen 
P{;anzcn aus den Karpathen. 

Gentiana. Alle ArLen der \Yestkarpathen crscheillen auch im Osten I der 
dazu abel" noch cine Reihc neuer Typen aufzuweisen hat, wie G.I utea, orbicularis, 
die nach V. \', BOH.J>.\S mit VELl::-'O\'SKYS G. b u 19ari ca zusammenfallen solI) ferner 
utriculosa, ex-eisa und die merkwurdige der G. pyrenaiea sehr nahestehende 
G. Vagn eri, deren Hauptentn-icklung in den \VaJdkarpathen liegt. G, phlo~ 
gifolia 1St eine junge, nocll durch Zwischenformen mit G. cruciata, von 
del" sic sich ableitet, verbllndene Art, wie jene streng an Kalksubstrat ge
bunden. Allgcmein verbreitet erscheinen G. punctata, Asclepiadea, die 
namentlich im Osten auffallend tief ins Vorland herabsteigt, ferner G, Pneu
monanthe, frigida, elusii, verna, nivalis, ten ella und ciliata, Auffallend 
ist die Beschrankung der G, exc~sa auf die Rodnaer Alpen, die benachb,!rten 
Gipfcl def \Valdkarpathen tlnd der Moldau, so,,·ie auf die transsylvanischen 



75 

Alpen his zum Retyezat, wahrend \\"icder G. Clusii im "'estell wcit \Terbrdtet, 
in den Ostkarpathen auf die Biharia nnd da:; ~iebenburgischc Erzgcbirge be
schrankt bkibt. 

Ein Saisondimorphismu5 tritt bci den Artcn del' Sect. Endohicha in die 
Erschcinung. Es handelt sich hierbei lIm folgcnde Sippcn: 

\Y cstkarpathcn l)stkarp;).thcn 

Fnihjahrsform Herb;.;tform Ffuhjahrsform Ikrbstform 
G. solstitial is G. \Ycttsteinii 
G. lutesccns G. <lllstriaca 
G. praecox. G. carpathica G. carpathica 
G. iingutata G. axillaris 

Die \YalJkarpathen besitzcn nm t::incl1 Typu~,: G. carpatliic<L 

Euphrasia. v. \VI:T j'~T!'[\ hattc die g-ro!k Liebcns\\ lirdi~'kt:itl mein 
ElJllhrasia-~laterial einer Durchsicht und Rcyision Z\.l untcrwcrkn, ~o dan ich 
auf Grund seiner Rcstimmungcn cine: t;'csicherte lbsis fur die Darstcllullg Clef 

Vcrbrcit1.lngs\·erhj.ltnis.<:;e der saisol1dimorphen Arlen gcw,Jnn. 

\Yeo k,rp::l.then 

{r~hbll,her:d 

1:. ·Lrrnc 

E breripib 

Siebennitrgl'll 

'p:,.thli.ilwlld f: llhhllilH'llJ ~l':lthltthcnd. 

1 :. t:: ~ .ri C:I 

1:. ~tricta 

l:. brevipila 

E. ~trict:l 

r Tnrfllt' 

E. millim,] 

E. lnCJn:am:. E. l\_o~tkO"rbDrt I L mon~lma E. l\o~tko\"iana 1: mvntnDa F lZo~\ko\'iana 

L.1{t.'rIlcri 

E. victa 
E, ~rtli~lJ\lrgt'noj_,; 

L Kcrn(.ri J.", KUll(ri 

Als saisondimorphe Species haben also zu gelten: E. cocf111ea~curta, 

E. tenuis- hrev-ipilu, E. montana-Rostko\'iuna; fur E. stricta und tatarica ist 
nach Y. \YETTSTEl:\ ein analoges Verhalten ebenfalls crwiescn. Nicht nach
gewiesen ist cler Saisondimorphismus fLir E. picta und Kerneri, die beide in 
nahen venvandtschaftlichen Beziehungen zuein.ander ste:hen. Ferner diirfte 
von vornherein eine Differenzierung in eine frlihbHihende und spatbhihende 
Rasse ausgeschlossen sein flir E. Tatrae und minima, denen beiden nUT cler 
kurze Sommer der alpinen Region zur· Entwicklung ubrigbleibt, und fur 
E. salisburgensis, die kaum als \\·iesenpfl.anze gelten darf. 

Rhinanthus. Drei Artcnpaare sind liber das ganze Gebirge verbreitet, 
fiamlich 
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Rh. hirsutus - patulu=" 
Rh. major - montanus 
Rh. minor - stenophyHlls, 

wobci die crste die fruhbltihende, die zweite die spatblilhende Rassc darstellt. 
Dazli koromcn Rh. pulcher in den Sudeten und Zentralkarpathen und 

Rb. alp i nus in Siebenbulgen, (:Istere cine aestivale) letztere eine autumnaie 
l{as~c. Heide sind dUTch den langcn Zug def \\'aldkarpathen voncinander 
gco,S"raphisch geschicdcn. Sie gehorcn nicht als saisondimorphe Rassen zu 
ciner Art) Hnd STEl~\-ECK crklart dies auffaHende Verhalten dUTch die An
nahme, daIl in den Sudeten, und \'ielleicht auch in den Vv'estkarpathen, nur 
cine frLihb!ilhcncll:: Sippe, in Siebenburgen aus einer andcren nahestehenden 
Grundform nur cine autumnalc Form entstand - aU5 nicht naher bekannten 
Ursacll.en. 

1m Verbreitungsgcbiete des Rh. pulcher erscheint aber plbtzlich ein wci
ten.:s Rassenpaar, Rh. e 1 at U 5 -e rectu s, von denen letztere bisher nur am 
Csol'baer See in cler Hohen Tatra nachgewiescn wurde. Rh. elatus steht dem 
Rh. pulcher schr nahe, und das phylogenetisehe Verhaltnis beider zueinander 
",ird am besten aU::Igedruckt dUTch die Begriffe Talform und Bergform. Rh. 
elatus bc\\'ohnt in der Tat die niedt.:rcn Gebirgslagen gegenUber dem cellt 
5ubalpillcn Rh. pulcher. 

Odontites. Bcreits SelIn: hatte aus Siebenburgen eine O. villosula 
beschrieben. \'. BOJZJ)'~"" will in ihr die friihbluhende Rasse del' im hohen 
MaDe polymorphcn, spiltbluhenden O. rubra erkennen. 

Weitere Beispiele fLir Saisondimorphismus \verden in der Karpathenflora 
die Gattungen l\lelampyrum und einzelne Arten von Ononis) Campa
nub und Gali urn liefem. Die bisherigcn Vntersuchungen \-. \VETTSTEIXs 
untcrstiitzen ganz wesentlich diese Hoffnung. 

3. Gattungen mit starker Neigung zu Variabilitat und 

Bastardbildung. 

Schon die fruher besprochenen Primulaceen-Gattungen, Primula und 501-
danella) zeichnen sich durch leichte Bastardbildung ausi in weiterem "Cmfange 
trifft dies fUr eine Reihe anderer Genera zu, die hier ihre Besprcehung finden 
sollen. 

Salix I), Seit den Untersuchungen von F. \VIMMER und M. \VICHURA 
sind die Ansichten tiber die Bastardbildung der Weiden auf eine gesicherte 
Grundlage gestellt worden. Inwieweit Hybriden entstehen konnen, hangt in 
erster Linie von der geographischen Verbreitung cler Stammarten abo 

I) E. WOI.OSZCZ_U;:, Kritische Bemerkungen. Osterr. bot. Zeitschr. XXXIX (1889\ Z9I; 
Salices novae. Ebenda XLI (1891). 233; F. PAX, Seltenere Pflanzen. 83. Jahresb. Schles. Ge~ 
sellsch. Hreslau 1905 (1906. zool. bot. Belt. ,-,9. 
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Die verbreiteten mitteleuropaischen Arten l die in ihrem Vorkommen an 
der Baumgrenze Hingst versch\vunden sind, reichen in del' llbcrwiegcnden Mehr
zahl durch die Karpathen. Von ihnen erscheint S. silc.siaca, ein auDerst ver
breiteter Typus, als Charaktcrgewachs J das allch in das huhere Gebirgc empor
steigt. Eine Ausnahrne bilden S. incana und S. daphnoides, die im Osten 
fchIen; ftir letztere Art kenne ieh in Siebenburgen Standortc kultivierter Stbcke, 

Anders liegen die Verhaltnisse bei den Arten des hoheren Bcrglandcs 
und def subalpjnen Region, lvahrend 'wieder die typischen Zwerf."!wciden 
'5. Jacquini, reticulata, retuS3 und herbacea\ sobald die Gipfcl die cr
forderlichc Bbhe erreichen und das geeignetc Substrat yorhandcn ist, Jurch 
das Gebiet hindurehgchen. Jcne Arten sind folgende: 

S. bieolor, von den Floristen der Hohen Tatra fur S. arbuseula gc
nammen. besitzt cine sehr sporadi..,ehc V crbrehung \'on den Zentrlllkarpathen 
bis in die M~trrnaros und crreicht namcntlieh in den Kodnaer Alpen ihre 
Hauptcntwicklung. 

S. hastata 1 mit ahniichem Arcale, reicht aber noeh ill die Hochgebirge 
des sudsiebcnburgischcn Gebirgswalles. 

S. nigricans ist auf die \iVestkarpatben, S. lidda dagcgen auf Sieben
burgen beschrankt. 

S. myrtilloides besitzt bei Rox am SudfuUe cler Hohen Tatra ihren 
einzigen Standort. 

S. Lapponum durftc im Gebiete der Hohen T,itra nicht so se1ten sein, 
wie gewbhnlich angcnommen wird. 

E. \VOLOSZCZAE:, dem wir eine kritisehe Sichtllng der Vv' ciden des 
SCHURschen Herbars verdanken, fand in dieser Samrnlung noeh S. glabra, 
helvetica und glauea aus clem Fogaraser Hochgebirge. Trotzdcm bin ieh 
nicht gencigt, das Inpigenat dieser Arten fur die Slidkal'pathen anzunehmen. 
Jedenfalls konnte ich selbst bei mcinen Exkursionen in jcncn Bergen niemals 
o:.uch nur eine Spur solcher Arten fmden, wie\\ohl gerade die \\'ciden meine 
Aufrnerksamkeit besonders in Anspruch nahmcn. 

Eine Neubildung von Arten innerhalb del' Karpathen hat in rezenter Zeit 
nieht stattgefunden, obwohl S. silesiaea z, B. stark variiert. Dagegcn sind 
hybride Verbindungen der Caprea-Gruppe, Bastarcle yon S. silesiaca, purpurea, 
viminalis, incana und S. repens nieht ganz selten. 1m Olsatale bei Teschen 
z. B. sammeltc ich an einem Tage unter cler Fiihl'ung von KOTCLA 

Bastarde von S. incana mit S. daphnoides, purpurea, Caprea, 
aurita und cinerea. 

Von grollerem Interesse aber erweisen sich die Bastarde der Karpathen
iOTa, die sonst nur selten oder iiberhaupt noth nicht beobachtet wurden. 
:eh kenne von salehen falgende Kreuzungen: 

S. hastata X silesiaea yom Verfu Pietroszu der Rodnaer Alpen (PAX) und 
S. bieolar X silesiaea vam RaMes in den Liptauer Alpen (WOI:.OSZCZAK), 

,eide nur aus den Sudeten bekannt, letztere im Sehneegraben des Riesen
~undes im Riesengebirge von mir entdeckt. 
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S. retu~a / ]acquini, yon IL~E im Drcchs\erh~\uschen der Beber Kalk
alpcn gcsammdt, sowic 

S. hcrbacca X retnsa, \'on mir an cler Scewand im Kleinen Kohlbach
talc uni<._Thalb der Fiinf Seen gefunden, sind beide als auf.\erst se1tene Pflanzen 
nur allS dell Alpen bekannt. 

S. Jacquini X feticuiata, unterhalb des Eisernen Tores in den Rdacr 
K;dkalpen \"em mir enideckt, war bisher, wie cs scheint; nUl' (!llS Schottland 
bckannt. 

S. J<tcquini:< silesiaca am Dredl~lcrh:luschen :\YOLO: ... .zC/_\k und 
S. Jiyida ~< siksiaca \-011 demselbcn Forschcr bci n~la\\'y in Ostgalizicn 

gcfundcn, ~ind cndcmische Bastardc def Karpathcn, flir dcren Bildllng s(jn:,~ 

in dcr .:\atur die Crf(lfL:crlichcn Bcdingul1gcn nicht gegcbcn sind. 

Quercus I. 1m Gcbictc dt:r Karpathen sind Q. peuullculata unLl 

(]. :-,t.; ",;" i lin ora H:rbreitetc Typcn. \Y~\hrcnd die letztcre Art weniger 
\',uiicrt) CI ~chcint Q. p e d II n c u ia ta in I.ahlreichen Rassell und VarieEiten, 
die yon L. Sl\l()~l':: \1 eingdlcncl behandelt werden. Hierzu kommt ferner 
die rCLhf dcl;;cstaitige (!. pubcsccns, dic nur dem Randbczirke def \\'e:'t
k;1rpathcll <lllgc}ldrt und hier in del' I\btra die grbiJte V crbreitung bcsit.zt: 
aber im Hihargebirge \\'ieucrkehrt und im si..ldlichcll Sicbenbtirgen haufigel 
",irQ) l10rdwarts die auf Karte J blau f geClrbk Lillie nur wenig llbcrschn:i
tenel. l\Iit ihr teilt annahernd dasselbe Area] Q. Cerris. Einc fUnftc Art 
i.-;t ~.:. conferta, cine dacische Sippe, die \"om Danai her die warmen Geh;ll1gc 
del' si..ld\ycstsicbcllburgischen Karpathcn bc\\'ohnL nOrd\\"~lrts Lis ins lLit:.:zeger 
Tal, DCT<l unci \~ajda Hunyad reichend. 

Schon scit Jangcr Zeit sind Eichenbastarcle bekannt 

(]. pcdLlllculata X 5cssiliflora = Q. cxtensa, Q. condcllsata 
(__!. pcduncubta X pubesccns = Q. c]e\'ensis, Q. Kerneri 
Q. pubc;iccns X scssiliflora = (Y. Bedol: Q. Tiszae 
(]. conferta X pedullculata = (.~. Hcuffelii! Q. I-faynaldiana. 
V. conferta >~ sessiliftora = (]. Tabajdbna, Q. Tufae. 

Hybridc Vcrbindungen del' Q. Cerris sind bisher nicht beobachtet \rarden. 

Anemone Sect. Pulsatilla~.. Abgesehen von der wiederholt genanntcn 
A. alba ocsitzt die Flora del' Karpathen nur wenige Arten. Die osteuropalsche 
A. patens erscheint auf SiebenbiJrgen beschrankt; ihre Standorte liegen auf 
den Heuwiescn bei Klausenburg :~Kolozsv;:ir. 1m \Vesten des Gebirges treten 
dageg-en z\\'ei einander Hahestehencle Arten auf, A. grandis und A. styriaca. 
Erstere charakterisiert die niederen Hohenlagen der \i\Testkarpathen; A. sty
riaca steigt bis in die Knieholzregion und bildet eine Zier cler Kalkberge vom 
Trencscner Komitate und vom Zobor bci Keutra bis zur Kaschau-Eperieser 
Bruchlinic. 

I: L. SnlO:\KAI, Hazunk tolgyfajai cs tolgyerdei. Budapest 1890. 
L. Snt(_),KK.U, 2\1agyarorszag K(i-kijrc;-,lnei. Magyar bot. Lapok \" 11906. 169. 
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Dazu gesellt sich A. Zichyi, wie es scht.:int. cin ungarischcr Endemismu~, 
cler yon der Hegyalja ostwarts bis in die K~lht:: der ~icbt:nbi.lfgi:;chcn Grcll7c 
reicht. der A. pratcnsis nahestehcnJ, UIH.1 cndiich dcr \Terwandtschaftsklcis 
der A. montana. Dieser hat im Gcbiete der Karpatht.:n J,_l}..;:aJ \"crbrciktt.: 

Rassen aufzu\\"eisen, die gegeneinander nur SCh\\Tr 1\1\(.1 unsichcr abgcgrcnzt 
werden konnen. 1m Gcbietc der Kleinen Karpathcn uI1l1 in den Randgchirgl.'11 
an dt'r Neutr.:1 fiodd sich A. nigricans. "'ahrend sich in Siebenblirg'en drr.:i \\'<:itclC 

Sippcn dieser Yerwandbchaft bcgegnen: ... \. montana im \\'cstsiL"L)cnbilrg'i:-;chcn 

Randgebirge und in cler l\lczo:-;cg-, 1\. Jankac: ein Typu!-; (kr 3.{cz\.lscg. Ilod 
eneUich A. australis. cine dacischc Sippc~ dercll Yorkommel1 in den K;lrpatht:n 
auf die Bergrvgion dc~ siebenbtirgischen Erzgcbirgc:, tInt; des Hurzcnlandcs 
sich bc:schrankt. 

Bastard.: der Pu]:-;atilkn mil:i:-e:n in den Karpathcll nattlrgem;lH \\'C"gCll dL'r 

bcschr~tnktcn \~ erbrcittlng zu dCll Scltl'Jlht"itcn g-dl()lTn. 1m \\' c:;t(']) dt";.. \ ;c

bides teilen llm A. grandis lind A. nigricans in den Kkinen Karp,ltlien <-1ic
selb(:!1 Standorte. und dic.sl: Krl"uzung kCIlnc ich \'om Thd)(.'Iler Kog<'l b( i 
PrcHburg ,yozsony Fur den (Jstcn ist A. montana:./ patens nachg-t..'wic<;ell 

wOlden. 

Aconitum'. ]n llClH."rer Zeit hat G, (; \\'EJ~ die ZaU ckr karpathischcll 
Aconitum-Arten nicht uncrhcblich zu \"crmc:hren gcsucbt) ohne dabci frcilich 
,rirklich neue Sippcn zu hllden. Deshalb hat unkr ZugT~ll1ddcgu!lg- cines 
durchau'i annehmbarcn Arthcgriffs R. \'. R \J'.\J{ .... dies!.: \'crI1lcinthchen Artcn 
mit Recht wieder cingez()gcn. 

A. Kapcllus) desscn grolkn Formcnreichturn v. R,\\'.\!( '-, auf ure! \';\rie
taten tauricul11, multifldum, cminen::· \"crtcilt, fcrner A. v ar i c ga tum mit den 
beiden Varjct~\ten Cammarum unci rostratllnJ) .:;ind iiber die gesamtcn Kai

pathen verbrcitct: dassdbc gilt fl.lr A. Lycoctonum) zu welchcl1l <l.1..Ic11 
A. Bcckianum ;ds \Tarictat gehort'l und A. molda'"Icurn v. carpathicum. 
auch ftir A. Anthora; das aba in die Gcbirgsmassc cler \Vestkarpathcn nul' 
wenig eindringt. 

A. panic ul atu m i:;t cine ausgesprochen ostkarpathische Species) die 
in der Nahe der Kaschau-Eperieser Bruchlinie vollkommen erlischt. 1hrt: 

beiden Varletaten {7'lIatthioli uncl moUe,: sjnd Gebuschpflanzen des h:)hercn 
Berglandes, deren Areal \'on den \i\7aldkarpathen im Xorden \'On 11ul1Lics 
bis zlim Retyezat reicht; die var. toxicum crscheint auf das Burzenland und 
die transsylvanischen Alpen beschrankt; die \'ar. sub a 1 pin u mist cin auf 
den Ceahlau und die im l\orden desselben liegenden Kalkberge bis zum Rareu 
hin beschrankter Endemismus) der sich von der den tieferen Lagen angeh{)rigen 
Stammart als Gebirgsrasse an die Bedingl.lngen der hochgelegenen Bergwiesen 
und subalpinen Matteo angepant hat. In A. moldavicum var. thyraicum 

1\ R. v. R .. u'AIcs, A shah'in'ignemzet5cg rendszere. Koven. K6z1em. 1907. Leider cnthiUt 
die Arbeit zahllose Druckfebler und hier und da ungenaue Standortsangaben. 
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crkannte BLOCh.I eine himmeibiau bliihende, auffallend dunkelblattrige Ra: 
die auf die \\Taldkarpathen und das Randgebiet cler \Vestkarpathen beschra 
ist. In den \Valdkarpathcn findet sich auf der galizischen Seite die bl 
blutige Form \'011 A. Anthora. 

Alte Typen) die unter clem Einflussc eiszcitlicher Vergletscherung 
Areal stark vergroDerten und wohl aueh versehoben J erblieke ich in A. J 

pclll1s) variegatum) paniculaturn, Lyeoctonum und A. moldavicum. Letzt 
Art ist nordisehcl1 Grspnmgs lind steht systematisch dem subarktiscl 
A. septentrionale so nahe i daD an einer gemeinsamen \Yurzel beider ni 
gezweifclt werden kann; sic sind beide vikariierende Rassen odet kle 
Arten. A. Allthora ist cin spaterer Einwandercr, der Yon Osten oder S 
osten kam. 

Al~ rezente Keubildungcn fasse ich A. septentrionale yar. thyraic\. 
A. paniculatum var. subalpinum unci A. Anthora var. versicolor auf. D: 
kornmen noch A. lasianthum des Burzenlander Gebirges J das ich andef\\'~ 
aus den Karpathen typisch ausgebildet nicht sah, und A. Hostianum r:Fig. 
das ich fJ'uber (Rd. I. '::31) als eigene Species erkannt, aber falschlieh 
A. Yulparia gehalten hatte. 

A. lasianthum ist cine clem mediterranen A. neapolitanum sich nahern 
junge Art, die VOll A. Lycoctonum s!ch ableitet, wahrend A. Hostianum e 
namentlich durch Tracht und eigenartige Blutenfarbung sehr auffal1ende . 
schcinung der Rodnacr Alpen, des Zuges der moldauischen Klippenkalke, 
Hurzcnlandes und der transsylvanischen Alpen bildet. Am schonsten gede 
sie in subalpiner Hohe zwischen Knieholzgebusch. \Venn G.\YER yon 
Hostianum cine neue Art als A. patentipilum abtrennt, so erblicke ich cia 
die Bcsttitigung cler Tatsache, daD die Pflanzc gegenwartig noch stark varii1 
Sie ist noeh nicht scharf urngrenzt, noch nicht fixiertj ihre spczifische Se 
sUindigkeit gegenuber A. rnoldavicurn! das im aUgcmeinen die vValdregion 1 
\\'ohnt, hat sie noeh nicht erlangt. Ich fasse diese oft verkannte Pflanze als ( 
birgsart auf, die an die okologischen Verhaltnisse der subalpinen Region 5 

anzupassen irn Begriffc steht. 
Bereits fruher (Rd. 1. 142\ fand die Tatsache ihre \Vurdigung, daD 

einzelnen Stellen cler Karpathen die Eisenhut-Arten in merkwiirdig zusamm 
gedrangter Zahl und Uppigkeit vorkommen, und dem dort erorterten Beispi 
sci ein weiteres hinzugefUgt. In ctwa einer Stunde sammelt man im scho! 
Barnartale t das in der nordlichen Moldau von rechts in das Tal clef Goldet 
Bistritz einmundet, folgende Arten ohne jede Muhe. Am Bachufer stehen 
Horste des A. !\apelhis in verschiedenen Varietaten und dazwischen BesHir 
des A. paniculatum; in den Ufergebiischen und am Waldrande gedeiht A. vat 
gatum und A. moldavicum var. carpathicum, und an den sonnigen Ka 
wanden der Klamm entwickelt A. Anthora seine gelben Trauben, wahrend 
Kalkschutte A. Lycoctonum steht. 5echs Arten, freilich in ihren 5tal 
ortsanspruchen durchaus verschieden, bewohnen das gleiche Tal, oft n 
wenige Meter voneinander" entfernt wachs end. 
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~/z 
Fig. 8. Aconitum Hostiannm, eine Charakterpllanze des Vcrfu pjetroszn bei Borsa. A Habhns· 

bild; B einzelne Bliite; C Bliitenhiille. - OriginaL 

Pax, KarpatheD. 11. 
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U nter solchen Verhaltnissen, die sicherlich vielfach wiederkehren, wirft 
sieh von selbst die Frage auf, ob Eisenhut-Bastarde hekannt sind. Sie mull 
bcjaht werden, da hybride Verbinduogen von A. Napellus mit den Artcn der 
Cammarum-Gruppe existieren, auch die Arten def Sect. Lycoctonum unter 
cinander bastardieren. Dagegen fehIen nach den bisherigen Kenntnissen 
hybride Zwischenformen zwischen A. variegatum und paniculatum und soIche 
der Lyeoetonum-Gruppe mit den Arten anderer Verwandtschaft. Nachge
\\-,iesen wurd(;n: 

A. Napellus X variegatum aus clem Vratnatale der Kl. Krivan-Gruppe 
(WICHURA), aus clem Dtmenovatale der Niederen Tatra (PAX;, von Kesrnark 
(HAZSU?\SZK\') und Csucsa \BAl-:'TH\, 

A. Napel1usXpaniculatum nennt v. RAl'AICS aus cler Thhirmaros und 
der Biharia. !eh sammelte diese Pftanze selbst urn Brotteni-Barnar in der 
Moldau. 

A. moldavicumx Lycoctonum kenne ich von den \Valdrandern an 
den Abhangen des Verf. Barnarului irn Tale def Goldenen Bistritz und aus 
den Gebuschen an der Tarnita an der bukovina-moldauischen Grenze. 

A. lasianthum X moldavicum ist das lange bekannte A. Baumgarte
nianum aus der Crepatura am Konigstein bei Kronstadt. Hier liegt die Stelle, 
,~'O die Moglichkeit dicser Verbindung gegeben ist. Anderwarts kann die 
Pflanze nicht entstehcn. Daher ist auch die Angabe von v. RAP.\Ie::>, daD ieh 
diesen Bastard am Negoi gefunden haben soHe, irrig; sic beruht ot1enbar auf 
einem Schreibfchler. 

S~rbus. Die hier in Betracht kommenden Arten sind folgende: 

S. Chamaemespilus mit einem in den Karpathen auDerst beschrankten 
Areale, das sjch auf die Kalkberge der Niederen Tatra erstreckt. 1m Retyezat 
\\'achst sie wohl nicht. KOTt"L:\. gibt sie von Zakopane in den Zentral
karpathen an. 

S. Aria, eine etwas veranderliche Art, die in drei durch Zwischenformen 
miteinander verbundenen Sippen auf tritt, denen ich nur den Rang von Varie
taten zuerkennen kann. Die typische Form, var. nivea, ist auf die ober
ungarische Gebirgsmasse beschdinkt, erscheint hier aber als Charakterstrauch 
der Buschbestande im Berglande bis zu 1000 m H6he, gern an Kalk gebunden. 
Im Gebiete des CsernataJes und bei Petrozseny lV.lcbst eine sudliche Rasse, 
von der var. nivea nur schwach unterschieden, aber geographisch scharf ge
trennt, die als S. meridional is aufgefuhrt wird; ich nenne sie var. meridio
nalis. \~,7je weit sie in Siebenblirgen verbreitet ist, vermag ich nicht anzu
geben, da ich sie nur von den genannten Standorten kenne. Etwas besser 
untersehieden ist var. Mougeotii durch die deutliche und relativ tiefe Lappung 
des Blattes. Sie tritt im Grenzbezirke der var. nivea in Oberungarn auf, wo 
ich sie, im Tale von Szadello bei Torna sammelte, und dann im siebenbtir
gischen Erzgebirge, in den BII;;hen,,:iildern des V ulkans bei Abrudbanya und 
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der Tordai Hasadek bei Torda. Es ist \\'ahrscheinlich, dall in Oberungarn 
noeh mehrere Standorte, namentlich in den siidlicheren Lagen bckannt werden. 
In Siebenbiirgen ist sie sicherlich 5ehr seltcn. Demnach besitzt S. Aria nur 
in den Westkarpathen ein grbfleres und geschlosscnes Areal. In diesem Sinne 
sind die fruher (Bd. I. 133) gemachten Angaben zu verstehen. 

Was S. sudetica im Sinne von BORR\S, darstelIt, der in der Fatra wachsen 
solI, ist mir unbekannt. 

S. torminalis, der zwar in den Westkarpathen nicht fehIt, crlangt 05t

warts, namentlich in Siebenblirgen ais Charakterpflanze der Buchenregion, viel 
an Bedeutung. 

S. Aucuparia bildet an der oheren Baumgtcnze und in der 5ubalpinen 
Region eine eigene Rasse in var. alpestris; gegen Slidost vertritt var.lanu
ginosa die typische Form. 

Die Gattung Sorbus ist ohne Zweifel 1
) von Pirus abzutrcnnen. 

Uber die Abgrenzung der Artco herrscht noch graDe Unsicherhcit: die Stand
ortsangaben bei ASCHERSO!\-GRAEBi\tER ") sind zlim Teil unsicher und die An
gaben in SrMoxK,\[S Enumeratio einer Revision bediirftig. Daher beschrankte 
ich mich im obigen nur auf eigene Beobachtungen. 

Bastarde sind nicht selten: 
S. Aria nivea X Mougeotii, nach ASCHERSO~-G1C\EH:\,EJ{ bereits von 

BORRAs in den );Karpathen« beobachtet, kenne ich aus clem Sz;idello-Tale 
bei Torna. 

S. Aria meridionaHs X torminalis wurde van mir wiederholt an der 
Piatra Rosie bei Petrozseny gesammelt. 

S. Aria Mougeotii X torminalis, von den Kalkfelsen der Tordaer 
Schlucht, beobachtete J. WOLFF. 

S. Aria nivea X Aucuparia samme1te ich in der Fatra bei Fenyohaza, 
bei Oszada siidiich von Rosenberg (Lipt6 R6zsahegy) und im Demenovatale 
der Niederen Tatra. 

S. Aria meridionaljs X AuclJparia ist seit lange von den Kalkfelsen 
am Gipfel des Domogled bei Herkulesbad bekannt; ich beobachtete dort an 
mehreren schwer zuganglichen Stellen wiederholt Krtippelstraucher z\vischen 
den Fliederbestiinden. 

S. Chamaemespilus X Aria meridionalis (S. Fatrae), angeblich nach 
BORBAS in der F atra, kenne ich nicht. 

Rosa 3). Trotz der vorliegenden Arbeiten erscheint es zurzeit !loch kaum 
moglich, ei~e Obersicht tiber die Verbreitungsverhaltnisse der karpathischen 

1) Vgl. F. PAX in Bot. Zeit. LXV i190,). II. Abt. 123. 

2) ASCHER;SON-GRAEBNER) Synopsis VI. 2 11906; . .s6 u. f. 

3) v. v. BOREA.s, A Magyar birodalom vadon tenno R6zsai. Math. es terme;;z. Kozlem. 
XVI (1880). 305. A. RYE'!', Veleba Sitna. Ruzomberok 1893. R. KELLER in ASClfERsoN-GRAEB:-'ER, 

Synopsis Vr. 1 (1900). 3Z. 
6* 
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Rosen in durchaus befricdigender \Veise zu gewinnen. Dazu ware in erster 
Linie cine Cbereinstimmung in der Umgrenzul1g der Arten und ihrer Gliede
nmg dringcnd erforderlich. Da meine eigenen Exkursionen zum groDten 
Teile in die Zeit nach def Bli.ite def Straucher und vor ihrer Fruchtreife 
fallen, wage ich nicht auf Grund des gesa.mmelten Materials ein UrtcH zu 
fallen. Aber die grundlichc Bearbeitung del' Gattung in SAGORSKI-SCHNEIDERS 
Flora und in der Enurneratio von L. SLMO:\"KAI, sowie die sorgfiiltige Revision 
des Genus durch ROBEl..:')' KELLE1{ in ASCHERS(lK-GRAEILKERS Synopsis lehrt,. 
daB noeh weitere Beobachtungen in der Natur notwendig sind. Waren die 
Standortsangaben KELLERS auch nur einigermaLkn genaucr, so ware sieher 
schon manches gewonnen. 

Anderscits hat ein umfangreiches Material, das im Breslauer Herbar liegt, 
und das ich der Freundlichkeit von A. KMET' in Prencsfalu bei Schemnitz 
:Sclmeczb;:inya) verdanke, gezeigt, \\'ie au13erordentlich polymorph einzelne 
Rosengruppen entwickelt sind. Der Sytna bei Schemnitz z. B. ist eine reiche 
Fundgrubc, deren Besuch jedem Rhodologen "'arm empfohlen werden kann, 
wenn aueh die uncrmudlichen Forschungcn von Al'\DREA~ K~IET in die reiche 
Fulle der Sippen schon Ordnung gebracht haben. 

Die Rosen gehbren in den Karpathen zum allergrb£3ten Teile clem HUgel
lande an und erreichcn hier ihre Hauptent\yicklung, bildcn wohl auch ende
mischc Lokalrassen. Das gilt fur R. gallica, Jundzilli, tomentosa, rubiginosa, 
elliptica, micrantha, agrestis, caryophyllacea, tomentella, canina, dumetorum 
und pimpinellifolia. Einige von ihnen dringen auch in die llntere \Vald
region ein. R. Tubrifoiia, \"on der die R. Ilseana nicht verschieden ist, 
bildet im niederen Berglande der Vv7 estkarpathen und Siebenbiirgens einen 
Charakterstrauch, und R. alpina gehbrt cler Bergregion bis zu subalpiner 
Hbhe an. 

AUe die genannten Arten scheinen ziemlich gleichmaJ3ig tiber die V 01'

lagen des Gebirges verbreitet zu sein j ob R. glauca und R. coriifolia in 
Siebenblirgen fehlen, kann ich nicht mit Sicherheit angeben. Dagegen er
scheint in der Umgebung von Kronstadt (Brass6) ein seltener Typus in 
R. ferox an einem von clem pontischen Areale weit abgetrennten Standorte; 
R. arvensis abeT zieht die Polargrenze ihrer Verbreitung entlang den Ab
hangen der Matra ostwarts liber Gro1l-Wardein (Nagy Varad) nach Sieben
btirgen. 

Rosenhastarde gehbren auch im Gebiete der Karpathen zu den haufigen 
Funden, und zwei Arten beteiligen sich in erster Linie an der Bildung hybrider 
Yerbindungen, R. gallica und R. alpina. Erstere hat flir die Flora der Kar
path en mit folgenden Arten Kreuzungen geHefert: mit R. agresHs, canjna, 
dumetorum, rubiginosa und tomentosa. R. alpina bastardiert mit R. glauca, 
pimpinellifolia und tomentosa. Auch R. canina X Tllbrifolia ist mir aus clem 
Schemnitz-Kremnitzer Trachyts~",,:ke hekannt. 



Zweites Raphe1. Polymorphe Gattungen. 8& 

Rubus 'I. Zu den schwierigsten Gattungen der europaischen Flora gehort 
unstreitig Rubus. Hier schwankt cler Artbegriff, und eine ubereinstimmende 
Stellung der Floristen in cler Auffassung der systematischen Einheiten dtirfte 
schwer zu erzielen sein. DaZ1.1 komrnen die zahllosen Zwischenformen, die 
sicher zum gronen Teile hybrider Herkunft sind. Daher beruht ein Ver
gleich der Brombeerflora einzelner Gebiete untereinander auf recht unsicherer 
Grundlage. 

Die letzte Bearbeitung FOO'::ES lehrt, dan die Hauptentwicklung der 
Gattung 1m westlichen Teile Europas liegt, und in ObeTeinstimmung hiermit 
zeigt sich in der Tat in recht auffallender \Veise eine relativ groDe Armut 
an Rubus-Arten in Siebenbiirgen gegenuber den \Vestkarpathen. Brombeeren 
spielen dort entschieden nicht die fuhrende Rolle, die Ihnen in den Zentral
karpathen noch zukommt. Anderseits freilich clarf nicht ubersehen werden, 
dan aus clem Gebiete der Karpathen nur ein auDerst bescheidener Teil hin
sichtlich der Rubus-Arten erforscht ist. Das gilt flir die Umgebung von 
Prefiburg und das \Vaagtal, wo SABRA-;\~KY und der hochverdiente L. Hou':llY 
seit langer Zeit einschlagige Studien treiben, und fLir die Flora von Bakabinya, 
die neuerdings KUJ'CSOK studiert. 

Unter Zugnmdelegung eines weiteren Speciesbegriffes umfaDt vor
laufig die Gattung Rubus in den Karpathen folgende Arten, die meist aus 
clem Westen des Gebietes bekannt wurden. Die in Siebenblirgen vorkom
menden Species sind dUTCh ein * hcrvorgehoben. 

* R. saxatilis, * Idaeus, * Vestii, montanus, canciicans, persicinus, thyr
santhus, silesiacus, *tomentosus, bifrons, *macrosternon, moestus1 Szaboi, 
macrophyllus, Gremlii, Sla viki i, dasycladus, * Raciula, salebrosus, scaber, 
Bollac, Ebneri, Dryades, lipopogon, nigroviridis, microstcmon, 
erythrogynus, CiCUT, polycarpus, delicatus, denticulatus, inaequalisJ 

Caflischii, Koehleri, saevus, apricus, pilocarpus, incultus, "'hirtus, hercynicus, 
Bayeri, Guentheri, Kaltenbachii, crassus, Kmetii, serpens, chlorostachys, 
* caesius, chlorophyllus, nemorosus, Jenseni und *\Vahlbergii. 

Viele dieser Arten sind auflerst polymorph und bilden vielleicht ende
mische Lokalformen; als echte Endemismen, uber deren Verbreitung aber 
noch weitere Forschungen notwendig sind) konnen zurzeit die in obiger Liste 
durch gesperrten Druck kenntlich gemachten Arten gelten. 

BastardfoTmen sind sieher haufig und in .gTbDereT Zahl auch 'wirklich aus 
dem Waagtale bekannt geworden. . 

Anthyllis. Die in den Karp'athen weitverbreitete A. Vull1eraria besitzt 
namentlich im Gebiete der Westkarpathen cine auDerordentliche Variabilitat, 

I. O. FOCKE, in ASCHERSON*GRAEU;>;ER: Synop~is ~rL I (1902\ 440 u. f. J. L HOU':BY, Die 

Rnbi der Ns. Podhragyer Flora. Osten. bot. Ztschr. 1868. 175; 1873. 373; 1875. 309 II. tJ.. 

H. SABRANSKY in Verh. Ver. Natur.- und Heilkunde Pre~burg N. F. VI. 123; VII. 1; in bsterr. 
bot. Ztschr. I88"l. 360; 1884. 131; 1886. 17, 289; 1891. 37;) 409; 1892. 20, 53, 88, 172 u. a. 
S. KUPCSOK) Rubus-Flora v. Bakabanya. Magyar bot. Lapok VI (1907). 239· 
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die auf dem Kalkboden der Fatra und des nahe liegenden Waagtales ihren 
Hohcpllnkt erreicht, Auf einer und derselben Matte find en sich blaDgelbe 
Form<.::n neben goldgelb bWhenden, rosafarbene, rotgelbe, orangegelbe mit 
schmlltzigpurpllrnen gemischt. Bei keiner wildwachsenden PRanze sah ich bis
her cinen derartigen Farbenwechse1 auf beschranktem Standorte. 

In die FormenfLille der karpathischen Anthyllis V ulneraria Ordnung und 
Obcrsicht Ztl bringen ist auch E. SAGORSKI Y

) nicht gelungen. \Yollte man 
alIes untersc1H:iden l so hie13e das, beinahe cine Beschrejbung von Indjviduen 
zu Hefern, wenigstens fUr die westlichen Teile det \Vestkarpathen, denn im 
Osten tritt die Variabilitat entschieden wieder zurUck. 

Pulmonaria 2
). »De Pulmonariis quat capita tot sensus« sagte schon 

ALI'II. 1>C Li\;\1)OLLE. Dieser unbefriedigende Zustand herrscht in bezug auf 
ge"'-'jsse Verwandischaftskrcise noch heute) obwoh] A. KEHNER durch eine 
gewissenhafte und cingehende Bearbeitung der Gattung schon vor Jahren 
unsere Kentltnisse wesentlich gefordert hat. Flir die Flora der Karpathen 
kommen folgendc Arten in Betracht. 

P. angustifolia scheint nur in den \Yestkarpathen, in clem niederen 
HligeUandc) aufzutreten, wenigstens am inneren Rande des Gebirges, wahrend 
sie am NordfuDe cler Karpathen in vereinzelten Standorten bis Kirnpolung 
sich verfolgen HiHt. lhr Vorkornrnen in Siebenburgen ist rnindestens z\',:eifel
haft; KERSER sah sie von SchfiDburg (Segesvar); SD101"a\:.Lu nennt sic nicht; 
1ch sah kcine Belegexemplarc. 

P. ru br a ist cine in allen siebenburgischen Randgebirgen verbreitete 
Buchenwalclpflanze. 

P. rnollissima zeigt die weiteste Verbreitung, vom Thebener Kogel bei 
PreOburg durch die ganze Kette des Gebirges, bleibt aber auf die niederen 
Hohenlagen beschrankt. Standorte, die die obere Grenze Von 900 m iiber
schreitcn, kenne ich aus dell \Nestkarpathen nicht; nur im Osten geht sie bis 
1500 m empor, wie am Vcrfu Pietroszu bei Borsa in der Marmaros. 

Das Areal der P. officinalis bOt sich mit Sicherheit nicht angeben. 
Trotz der Auseinandersetzungen von KERXER gehen auch heute noch unter 
diesem Namen zwei Arten, die an ihren naturlichen Standorten uberaus leicht 
unterschieden werden kbnnen: P. officinalis und P. obscura. Auch 
SL\W:KKAJ kennt sie nicht. Beide Arten bewohnen, wie es scheint, den ganzen 
Karpathenzug. Nach den freiJich nur wenigen Beobachtungen auf Friihjahrs
exkursionen neige ich zu der Ansicht, daD P. officinalis die Randzone der 
Westkarpathen bewohnt, wahrend in den hbheren Gebirgslagen P. obscura 
an ihre Stelle tritt. Nach KERKER, der die Areale beider Arten auch nicht 
scharf trennen konnte, fehIt P. officinalis, sowie P. obscura, auch in Sieben
burgen nicht. 

I) E. SAGORsKr. Fonm~nkreiS" der AnthyJlia: Vulneraris.. Deutsch. bot. Monatsschr. VIII 
(1890), 129; AUg. botan. Ztseh'l'. XIV _\J~8). 40 . 

.l) A. V. KEltNER, Monogr. &bMmtr~ >(.l~njpoDte j878. 
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Von Bastardformen wurcle mir aus clem Gebiete bekannt p, obscura X mol
lissima aus clem Bosaczatale im Trencsener Komitate. P. dacica halte ieh 
fur eine Varietat der P. moliissima. 

Inula'-" Sechs Arten der Gattung sind, wenn zum T eile aueh mit li.icken
haftem Areale, tiber die gesamten Karpathen verbreitet. Zu ihnen gehbren 
I. germanica, hirta, ensifolia, britannica unci Conyza, auch L sali
cina, die in Siebenblirgen in einer pontischen VarieHi.t (var. aspera) den 
Typus det Art vertritt. I. Oculus Christi dringt nur in die si.idlichen 
Randbezirke der \Vestkarpathen ein, wo ieh sic z. B. an den trockenen Berg~ 
Iehnen bei Trencsen uoch sammelte; sie fehlt in Siebenburgen ganzlich, er
scheint dagegen wieder im bstlichen Banat. 

Hierzu kommen noch zwei weitere Arten, dercn Indigenat von G. BECK 
bezweifelt \vird. I. Helenium 5011 aus Asien stammen uncl ihre weite Ver
breitung in Europa auf Verwilclerung aus cler Kultur beruhen. Fur den sud
ostlichen Teil Siebenblirgens sehe ich mit L. SlMO:\KAI keinen Grund, an der 
UrsprUnglichkeit der Pflanze zu zweifeln; ich sammelte sie clort wiederholt 
UIlter Verhattnissen und an Standorten, die sicher als \\'ild zu bezeichnen 
waren, Anders liegt es bezuglich der 1. bifrons, Sie wachst in Sicbenblirgen 
in aufgelassenen Weingarten, und somit liegt der Gedanke nahe, daO dicse 
Standorte als urspriinglich angezweifelt werden kennen. Aber gerade die Tat
sache) daO die siebenbiirgische Pflanze von der slidfranzosischen durch gewisse 
Merkmale abweicht, spricht entschieden fLir ihr Indigenat. Die Art ist eben 
ein mediterraner Typus) der in Siebenbtirgen den nordlichsten Punkt ihres 
Vorkommens erreicht. 

Fast alle Inula-Arten unterliegen manchen Variationen, ohne dan indes 
die Abweichungen zu Artsp.ltung geflihrt h.ben. Sie bilden .uch ziemlich 
haufig Bastarde, die entsprechend dem Vorkommen der Stamrnarten in den 
niederen Hohenlagen clem Hiigellande angehoren. Nur 1. ensifolia steigt an 
den sonnigen Kalkfelsen bis in die montane Region. Die Bastarde sind 
folgende: 

I. salicina X germanica, hier uncl da unter den Stammeltern im west
lichen Gebiete, 

I. salicina v. aspera X germanica bei Klausenburg (Kolozsvar) und Torda, 
auch bei Orsova. 

1. hirta X salicina, im Osten durch I. hirta X salicina var. aspera vertreten, 
eine seltene Kreuzung. 

I. ensifolia X hirta, bei Erlau IEger) in der Matra gefunden. 
1. ensifolia X germanica, bei Erlau (Eger)) Tokaj und im siebenbiirgischen 

Hochl.nde nieht selten. 
I. ensifolia X salicina, letztere im Osten durch var. aspera ersetzt, in den 

mahrischen Beskiden, urn Eperies, Erl.u IF-ger) und in Siebenburgen. 

I) G. BECK, Inulae Europae. Denkschr. math, narum. KJ. Akad, Wiss. Wien XLIV 
(.881) .• 83. 
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Cirsium. Die einzelnen Arten der Gattung sind mit einer noch zu er
wahnenden Ausnahme uher das gesamte Gebiet der Karpathen gleichmiiDig 
verbreitet, und ihre Standortsverhaltnisse entsprechen den auch andendirts ge
machten Erfahrungen. Nur ein merkwurdiges Vorkommen sei hier hervor
gehoben. C. pannonicum tritt auf trockenem Boden an den Abhangen der 
Zarniky grunj bei Fenyohaza in der Fatra als Glied des Hchten Buchen
waIdes auf. 

Distelbastarde sind in der Karpathenfiora, namentlich auf den Talwiesen, 
auDerst verbrehet. Am Popova-Berge, den die \Vagenfahrt von Poprad nach 
der Dobschauer Eishohle iibersteigt, stehen z. B. massenhaft die Kreuzungen 
zwischen C. oleraceum, palustre und Erisithales nebeneinander, und dieselben 
Hastarde verleihen durch ihre groBe lndividuenzahl den schbnen Wiesen urn 
Kirlibaba in der Bukowina oder im Barnartale der Moldau ein eigenartiges 
Geprage. 

Der verstorbene, urn die Erforschung der europaischen Flora verdiente 
schlesische Apotheker R. FIUTZE sammelte die Bastarde C. Erisithales X ole
raceum und C. Erisithales X pannonicum im Gebiete der Zentralkarpathen und 
pftanzte soIche Stucke in seinen Garten in Rybnik in Schlesien. Hier ent
standen null. spontan folgende Hybriden aus ihnen: 

C. (Erisithales X oleraceum) X palustre 
C. (Erisitha1es X oleraceum) X rivulare 
C. (Erisithales X oleraeeum) X heterophyllum 
C. (Erisithales X pannonicum) X palustre. 

Belegexemplare dieser Kreuzungen habe ich selbst gepruft, und die richtige 
Deutung derselben hat bereits cin ausgezdchneter Kenner der Flora Europas, 
wie R. y. UECHTRITZ es war, anerkannt. 

Aus diesen Befunden und der Tatsache, daD C. Erisithales iiberaus leicht 
Bastarde bildet, die steHenweise sagar haufiger sind als die Stammarten, daD 
soIche Bastarde durch aIle rnbglichen Zwischenformen zwei Typen miteinander 
verbinden, leite ich die Erklarung fur eine Distel der Karpathen ab, deren 
systematische SteHung mir schon im Jahre 1894, als ich sie zum erstenmal 
in der Natl1r sah, klar wurde. Es hande1t sich urn C. pal1ciflorum, das 
KITAIBEL vom Verfu Pietroszu der Rodnaer Alpen als neue Art begriindete. 
leh habe sie frUher (Bd. I. 232) als daeisches Element der Karpathenflora 
aufgefaDt. 

C. pauciflorum besitzt in den Ostkarpathen eine weite Verbreitutig. leh 
kenne sie aus dem Mokrankathale bei Nemet Mokra in den Waldkarpathen, 
und von hier HHlt sie sich durch die Rodnaer Alpen, wo sie am hautigsten 
ist, verfolgen durch den ganzen Zug der Karpathen bis zurn Tale des Riu 
Jietul bei Petrozseny. Nirgends aber tritt sie so tonangebend an, wie auf den 
in der Nahe der Baumgrenze gelegenen Waldwiesen und Bachufem der Rodnaer 
Alpen im weiteren Sinne. Ielt sammelte sie hier an det Okola in der Nabe 
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der TheiUqueUen, im Vasertale, am Stanalui Verticu bei Borsabanya, am 
Pietrosz bei Borsa, am Prislop und an der Pojana Rotunda, ferner bei der 
Dorna-Klause, urn Dragoiessa, im Barnartale der nordlichen Moldau und am 
Rareu. Andenvarts sah ieh sie nur sehr vereinzelt. 

Diese Art wachst auDerhalb der Karpathen ill den Ostalpen, in Karnthen 
und Steiermark, sowie in Serbieu, Bosnien und der Hercegovina. Ihr Vor
kommen am Oenos in Cephalonien ') ist wahl zweifelhaft. Dbera\! kommt sic 
vor in dem Areale des C. Erisithales und des C. hetcrophyllum, deren Merk
male sie in auffallender Weise gemischt tragt. Ich halte daher die Deutung 
von K. NAGELI, der sic fUr eine derartige Kreuzung ansprach, fUr durchaus 
zutreffend; hatte 1eh doeh selbst gaoz unabhangig hiervon diese Ansicht ge .. 
wonnen. C. pauciflorllm ist also meiner Meinung nach ein zu einer 
Art gewordener Bastard. An seiner Entstehung ist die ganzblattrige 
Varietat des C. heterophyllum beteiligt. Flir die eben ausgesprochene An
sicht sprieht auch der Urnstand, dan C. paucifiorum in seinen Charakteren 
mehr schwankt als andere Disteln. 

1m Mokrankatale fand ieh ferner Individuen, die ich a1:; C. pauciflorum X 
palustre anzusprechen geneigt bin, und M. Fuss sammelte unter normalen 
Exemplaren bei Kercz am Fu.f3e der Fogaraser Alpen auch Formen, die wohl 
sieher als C. pauciflorum X o1eraceum aufzufassen sind. SoIche Pflanzen 
wurden demnach den von R. FRITZE in der Kultur erzogenen Hybriden ent
sprechen. 

Centaurea"). \Vegen der Polymorphic bestimrnter Arten gehbrt diese 
Gattung zu den schwierigeren Gruppen der curopaisehen Flora, tiber die eine 
nieht unbedeutende Literatur vorliegt. In einer sorgfaltigen Monographic hat 
A. v. HAYEK neuerdings die Centaureen der osterreichisch-ungarischen Monarchic 
kritisch gesichtet, wodurch ein befriedigender OberbEck Uber die karpathischen 
Sippen erleichtert wird, urn so mehr, als die von clem Autor vertretene Art
umgrenzung zwar keinesfalls weit gefa.ot erscheint, aber den naturlichen Ver
ha:ltnissen in recht befriedigender Weise Rechnung tragt. 

Als fremde1 unter clem Einflusse des Menschen eingefUhrte Sippen scheiden 
C. Calcitrapa, Adami, solstitialis und auch C. (yanus aus, die freilich 
als Begleiter der Getreidefelder Burgerrecht erworben hat. 

Eine zweite Gruppe von Arteo umfaDt charakteristische Steppenpftanzen, 
die von Osten her in trockenen Pedoden vordrangen und ihr Areal w~st

warts verschoben. Es ist daher kein Zufall, daD diese nur auf die niederen 
Hugellandschaften Ostgaliziens und Siebenburgens beschrankt sind und zurn 
Teile zu den Charakterpflallzen der Mezoseg ge~oren. Hierher gehoren C. 
futhenica, iberica, orientalis, Marschal1iana, triniaefolia. Alle sind 
Bewohner des sudosteufopaischen Steppengebietes, C iberica und futhenica 

I) E. DE HALACSY, Conspect. Fl. graecae. II )902). IlS. 
2) A. v. HAYEK, Centaurea-Arten bsterrt'ich~Ungarns. Denkschr. Akad, Wiss. Wien math. 

naturw. Kl. LXX (19m). 585. 
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reichen weit in die a~iatischen Stepp en hinein; keine cler genannten Arten tritt 
im Gebiete polymorph auf. 

C. Kotschyana und die endemische C. atropurpurea stehen syste
matisch einander nahe; die erste ist ein GIied der subalpinen vViesen der 
ostJichen Waldkarpathen und siebenburgischen Randgebirge, die zweite cine 
Zier der montanen Kalkfelsen des siebenbtirgischen Erzgebirges bis zum 
Domogled bei Mehadia und clem Kazanpasse. An eioem gemeinsamen Ur
sprunge ist kaum zu zweifeln. Sie stellen meiner Meinung nach zwei gute, 
in verschiedenen H6heniagen cntstandene Arten dar, deren Selbstandigkeit 
freilich schon [ruh erlangt wurde. Daflir spricht schon die groi3ere Konstanz 
der Artmcrkmalc, die scharfe Umgrenzung cler Species. Nur flir C. atropur
purea ist cine Verandcrlichkeit cler Bliitenfarbe merkwurdig. Vnter normal 
purpurn bluhenden Individl1cn flndcn sich auch gelbbllihende eingemischt, und 
gegenuber der Angabe von A. v, HA\"EK kenne ieh aus clem siebenburgischen 
Erzgebirge aueh Forrnen mit Mischfarben. 

Fliuf Gruppen von Flockenblumen der Karpathen bestehen aus phylo
genctisch jungen Sippen, die vielleicht, zum Teile wcnigstens, auf den Rang 
guter Arten noch keinen Anspruch erheben kbnnen. Sic leiten sich Y011 \\'cit 
verbreiteten Stamrnarten Mitteleuropas ab, die in bestimmten Gebieten in 
Lokalrassen sich gliederten. Dies bezieht sich auf die Verwandtschaftskreise 
cler C. Scabio5a~ montana, rnaclliosa, Jacea und phrygia. 

Die Rassen der C. Scabiosa und maclliosa gehbren zum grbDten T cile 
clem Hugellande an und schliellen sich pfianzengeographisch gegeneinancler 
abo Nur im Gebiete cler Zentralkarpathen erscheint in C. alpestris eine 
3uch in den Alpen vorkommende subalpine Sippe cler C. Scabiosa-Gruppe. 
Die Verbreitung der hier in Betracht kommenclen Formen ist folgende: 

Gruppe der 
C. Scabiosa 

Gruppe der 
C. maculosa 

spinulos3, Siebenburgen~ 
badensis, unsicher, ob irn westlichen Oberungarn vor

komrnend, 
Saclleriana, Sippe des ungarischen Tieflancles, die bis an 

den Randbezirk der Westkarpathen vordringt, 
Scabiosa, West- und Waldkarpathen, in Nordostungarn 

an C. spinulosa grenzend, 

{c. triniaefolia, dacische Sippe, von Orsova bis zurn sieben
biirgischen Erzgebirge gehend, 

C. reichenbachioides, Endemismus des siebenbiirgischen 
Erzgebirges, 

C. rhenana, mitteleurop. Sippe, innerhalb des Gebietes bis 
Ostgalizien und his zur Marmaros, 

c. micrantha, slidosteurop. Sippe, innerhalb der Karpathen 
im siidl. Siebenbiirgen,' namentlich in cler Mezoseg, im 
Westen .fll·den Randbezirken. 
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Die Gruppen der C. Jacea und noeh mehr der C. phrygia beteiligen sich 
an der Zusammenset.zung def Bergwieseo) namentlich irn Osten bis in die 
h6heren Lagen der montanen Region. \Vahrend die Gruppe dcr C maculosa 
streng clem Hiigellande angehort, folgt im allgemeinen beim Emporsteigen ins 
Gebirg-e die Jacea-Vern'andtschaft und erst dann die Phrygia-Gruppe. In den 
Grenzbezirken findet eine Vermischung der Typen statt. 

I 
c. banatica, SO. Europa l inncrhalb des Gebietes im Banat 

und 1m sudostl. Siebenbiirgen, 
C. pannonica) Sippe des ungar. Tieflandes, bis an den Full 

def Berge reichend, 
Gruppe der i C Jaeeal mitteleurop. Sippel in den Nordkarpathen und 

C. Jacea 'I . in Nordsiebenburgen) 
C. oxylepis, innerhalb dcr Karpathen im Suden der West

karpathen und im Bihargebirge, 
C. nigrescens) von Niederosterreich bis Rurnanien: Verbrei-

t tung zurzeit noch nicht festgelegt, 

(e salicifolia, pontische Sippel bis Siebenburgen und zur 
Bukowina reic:hend, 

C. phrygia I), mitteieurop. Sippe, in den Karpathen allgemein 
verbreitet) 

C. carpathica l Endemismus der Rodnaer AlpenJ 
Gruppe der C. elatior, westeuropaische Sippe) in den Karpathen nur in 
C. phrygia I den Teschener Beskiden, 

C. stenolepis) pontische Sippe, im Norden an das Areal von 
C. phrygia grenzend, 

C. indurata, westsiebenbtirgischer Endemisrnus, 
C. plumas., subalpine und alpine Sippe der transsylvanischcn 

l Alpen; ouch in den SUdalpen. 

Die Gruppe der C. montana umfaDt in den Karpathen drei einander 
sehr nahestehende Arten: C. variegata, in Bd. I als C. axillaris bezeichnet, 
ist eine auf das Gebirgsland Osteuropas beschrankte Sippe, deren Areals
zentrum in den Karpathen liegt. Sie variiert stark, geht vom Hiigellande his 
in die subalpine Region. C. seusana ist eine ihrer Varietaten. C. mallis, 
in Bd. I C. montana genannt, vertritt in den Karpathen die echte C. montana 
der Alpen, wahrend die zierliche C. pinnatifida (Fig, 9) e;n Endemismus der 
Ostkarpathen ist, der namentlich in der Moldauer Klippenkalkzone verbreitet 
auftritt. 

Von Bastarden, die stellenweise nicht selten sind, wurden in den Kar
pathea beoba.chtet C. so}stitia1is X rhenana, spinulosa X rhenana, spinuJosa X 

1) I'll Bd. I a.b C. austtiaca bezeicbnet. 
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atropurpurea) Jacca X phrygia, stenolepis X pannonica und banatica X steno

Jepi'. 

Hieracium, Subgen. Archhieracium I). Wenn ich hier eine Zusammen
stellung der irn Gebiete def Karpathen miT bis heute bekannt gewordenen 

Fig. 9. Centanrea pinoatifida, ein Ende~ 
mismtls der Ostkarputhen. - Original. 

Sippen dieser aufierordentlich poly
morphen Gattung gebe, 50 diirfte dies 
als gerade kein ganz undankbares Unter
nehmen gelten. Auch habe ich seit jeher 
der Gattung auf meinen Exkursionen ein 
besonderes Interesse zugewandt. Aus
geschlossen aber mUssen hier die von 
A KER"ER und A. REm!A",,'J beschrie
benen Bastarde mit Arten der Pilosel
Ioiclen werden: H. bihariense und H. am
phibolum. Kreuzungen derartiger Kom
bination existieren in der Natur sieher 
nicht. Zweifelhaft ist mir ferner die von 
G. SCH1\EIVEl, beschriebene Kreuzung 
H. murorum X subcaesium. Endlich ge
lang es mir nicht, vollige Klarheit zu 
gewinnen tiber H. Csereianum Baumg., 
peliophyllum Schur, pseudoschmidtii Schur 
und H. atratiforma Simk., die in der 
Enumeratio von SIMO:\KAI aufgezahlt 
werden, endlich tiber H. hryniaviense 
\Vol., pseudoatratum Wo!., scitulum 
Wol. und pseudostygium Wol. Meh
rere dieser Namen fallen ganz gewiO 
mit den unten genannten Arten zu
sammeo. H. Pelesii Grecescu ist ein 
Bastard. 

In weit hbherem MaOe berlaure ich, daD mir auch H. lanatum Baumg. 
unbekannt geblieben ist. SIMO~KAI vermutet darin ein einfaches H. villosum 
oder dentatum. Ktirzlich teilte mir aber A. v. DEGE!\ mit, daD er die alte 
Baumgartensche PRanze im Retyezcit wiedergefunden habe und ftir eine neue 
Art halte. 

I~ K. H. ZAHN~ Beitr. Kenntnis Archhieracien Ungarus. Magyar bot. Lapok V (1906). 62; 
VI :t907i. 212. K. H. ZAHN, Euhieracium in Koch, Synopsis, 3. Aufl. (1902). 1758. 

2; A. KERNER, Descript. plant. Osterr. bot. Ztschr. XIII (1863\. 246. A. REHMANN, Bastard 
wischen H. auricula uno H. alpinum. Ebend. XLIV (1894). 241. 



GlaUC!1 

hupleuroides 
Gmel. l \ 

Villosa 
H. villo5um L. 

Villosa-Glauca 
H. scotzonerifo

Eum ViII. 

Oreadea 
i 

H. bredpes Pax I 
H. "n~i.:;:~i,olum i 

H. rll~~~~~oide.; I 
1 

Vulgata ! 
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ne\\:un~ : t: i rlli'l I fit _"- .. __ 
+ -1- /' -! - - A~1!~l:~~eh~~:s7:::~b~.;::s~c~~Crr 

I 
:+ -,+ 

I 
Yil~~::~o~~:U- ! + 

ZAH!" gibt sie, wahrscheinlich auf 
die Autoritlit PETERs hin. an md.l 

- Seheu: Chacs (I'AX .. Ro
s2udecz. (Wlcm:RA). Drech5elhii.u"~ 
chen (PAX tl. n.\ RoterLehm {PAX). 

I : H. glahratum nieht in SicbenbUrgen. 
I I ,vie ZAH~ nngibt. 

- i - ! Nu, am Stoj. 
- ! - i Nur am Sytna. 

, ' 
- /-: Val) mit nicht gesehen, 

I J H. Schmidtii Tausch vielleicht in den 
i I Westkarpathen. Ich kenne die Art 

. I ; von Gran ',EsztergoffiJ • 

H. murornm L. I 
H. vulgatum Fries 

H.umbrosumJQrd.: muror~::vulga-

+ + + I + I + i + (Formenreich entwick. H. vulgatum 
i +: + I + + + +! f v.ezantorienseFieknurbeiTeschen. 
II + I - - - - i Wohl weiter verbreitet. 

r +! +! + i + +:+1 I Wohl nur Rassen einer Art uod 
I ! : - + +! - : - i I nicht scharf voneinnnder geschie· 

Caesia ) 
H, caesium Fr. 
H. subcae!>ium Fr. 
H. plumbeum Fr. 
H. bi6dum Kit. 
H. villosipes Pax i 
H. ramosum W. K. ! 

H. carnosuro 
Wiesb. 

Vulgata·Vfflosa 
H. dentat::tm 

Hoppe 

caesium X vul
gatum 

+ I~ =;=:= ~!=;=I den; gem auf Kalk. 

+ ': - I; __ I _: S\l.r am Pikul {PAX,I, 

+ I : + : W~~:~:!~inlieh noch weiter Vet-

+ 1- i SeIten: Sytnn. (KMET:, Ro!>zudec7. 
(SCHNEtDER,\ • 

mnrof~:: vil- i + : - ! -
i 

+ I reh kenne die PflaDze nur YOD den 
. Kalkgebirgen der Fatra u. Zentral

karpathen; uaeh ZAHN anch bei 
Vidra im siebenbiirg. Erzgebirge 
Dno bei Toroczk6 !Szekelyko). 

I) Auf die Angabe der Autoren ist hier nicht zu verziehten. 
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Caesia-Glauca 

H. Trnchselianum 
Chri~t. 

II. subspeciosl1m 
!\dg. 

Pleiophylla 

II tran~qyJvani-

cllm Hcuff. _t. 136 

Pleiophylla-
Vulgata 

H. rrneCl1rrell~ 
Vukot. 

11. barnar(;n~t 

Pa).. '; 

H. jnblonicense 
Wol. 

Caesia· 
Pleiophylla 

Deutung: it 
i.f 
i~ 

bifidnm X "i11o- + 

caesil1m y,-ilIo- + --

- + :+ 
! 

H. murorum )' :+ + 
transsylvanicum 

transsyl\'anicum +: 
X vulgatum 

tmnss}'lvanicUlll + < yulgatum 

II. trebevicianum biiidum >: trnns- Ii ~ I - + 
L Maly sylvamcum , 

11. P,"UdOf"tigin-! biEdum_VUlgn,um-I-: 
ttlm DegenetZahn transsylvanicUill 

Bemerkungcn 

Selten in den Beiner Kalkalpen u. in 
den Kalkbergen derLiptauer Alpen. 

'Selten in den Ka.lkbergen def Lip
taner AlpeD nach SCH~EIDER; von 
mir nicht gefnnden. 

+ Nach ZAH!' auch bei Dobschau, was 
ich zunachst bezweiAe. 

I +:-

+-

:;\icht selten. Das Vorkommen bei 
Dobschau ist mir zweifelhaft. 

\' on mir nur an einem Standorte bis
her gefunden. 

Yon mir nicbt gesehen. 

SeHen: Rodna PORCICS·. Piatra Rei 
(PAX); Retyezat: Lepuznik (PAX); 
Zanoga (PAX',; Mehadia: Strasucz 
:FIEK), Herkulesoud ,PAX:,. 

Domogled bei Herkulesbad (PAX). 

AlpJns I ~ 
H. alpinum L. i + + + + In den Volaldkarpatheu selteu. 
11. calendnliflo

rum Ibckb. 

II. dcdpiens 
Ttw~ch 

+ 

Kur in der Tatra und in der Kie-
deren Tatra. 

Ich kenne diese Sippe Dllr aus der 
Tatra, den \\-aldkarpathen u. vom 
Retyezat ,:Zanoga-See'; ZAHN gibt 
sie allch aus den Rodnaer Alpen an. 

I} H. barn are n s e Pax noy. spec. CanUs tennis, 30-40 em altus, angulato-striatus, superne 
snbfioceosus, glnndulosllS l basi pilis mollibus, albidis pilosus. Folia basalia tenuia, longiuscnle 
periolnta, lanceolata vel oblongo-Ianceolata, acuta vel subobtusa, basin versus in petiolum 2-
4 em Ion gum attenuata, margine glanduloso-dentata, efloecosa, supra et subtas p_ilis longis mol
libus satis dense vestita, juvenilia villosissima, adlllta 4-5 em tonga, 2 em fere lata vet latiora, 
sordide viridia; cautina 2-3, inferius basalibus simile. petiolatnm, superiora decreseentia, supre
mum ]ineare: sessile. Inflorescentia laxe panieulata, 3-Io-eephala, capitula stipite 2:5-3 em 
longo piloso. glanduloso, floccoso slltfulta. Involucrum 10-12 mID longum, cylindrieo-oblongum; 
squama.e angustae, aeutae, nigrae. margine pallidae, basi parcius fioecosae, glandulosae et pilosae. 
Ligulae saturate lutei, breviter ciliatae. StJlus obscnrus. - Ad r.ilvanun margines in monte Veriu 
Jalovi~a prope BroJ>teni-Bamar in. MO_Th>:'&olo scbistQ$o 'lIt. eire. 1600 m :PAX, 12.8. 04!). 
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Alpina.YiJlosa . 1 1 i 
H. Rostani N. Pet. ! alpinum X villo- 1- ! - : + 

I . 
i, I Alpina·Yulgata 

H. nigrescens alpinum X muro- + 1-
'ViIld. ! 

H. atratnm Fr. nlpinum-mu,nmm 1+ !- + 
E. glnnduloso- alpinum-mnro- . + , + -

dentatum Cechtr. rum-vulgatum j 

Alpina-Caesia i 
H. pietroszense alpinum >~ bifi- \- + 
Deg. et ZIlJm dum 1- -R Vagneri Pax l; alpinum X cae- + 

sium I ' 

Alpina·Pleiophylla I 
H. Krasani Wot alpinum 7: (mn'-I- + + 

sylvanicum 

I 
H. lomnlceme alpinum X deei- i 

,YoL piens'! )-
Prenanthoidea 

1+ H. prenanthoi.des 
Vill. I ! 

I 
GJauca·Prenan· 

thoidea 

H. orthophylIum bupleuroides X 
Beck prenanthoides 

Prenanthoidea· 
VlUosa 

H. Grabowskya- villosum X pre-
num N. Pet. nanthoides 

Prenant,boidea-
Vulgata 

H. Wimmeri murorom X pre- . + 
Uechtr, nanthoides 

H. carpathicnm murorum > pre- + 
Bess. nanthoides 

, 

TIerner\mngen 

i Sicher sehr selten. Ieh :<ammelte es 
- - j' - am Stiol u. Corongyis in den Rod-

i I naer Alpen u. am Kc;nigstcin bd 
I I i Kronstadt ,Brass(". 

-1-: Xnr in aer T:itm nnd dort s;eltcn. 

, i I 
- I _ ) - I T{ltra, Gy()mb~r: nach ZAII:-< aueh in 

I ! den RodnMr Alpen, wo ieh die 

- i -I H:~~P;'a~~:ht\J~~h'um Pikul in den 

( I Waldkarpathen. 

'I I. .. - ~; nlsher nur am I'lettOSZ bel Borsa, am 
: 1 Galacz und am Stiol (PAX). 

-- i -I Bisher nur l'ap Ivan, Torojagn, Pie~ 
I ! ::::nb~s~:::~: Stiol, Guttin, Ke-

- i _.1 Popadia (\Vo/".1. SivuJa /R!WUANf','., 

I I Ptislop bei Borsa I PAX.: , \'aservolgy 
I I in def Marmaros (PAX), l'ictrost 

I bei Borsa IZA.JlN), Czibles fCZETZ), 

I i Znnoga~See im Retyez:it (BORIL~S;, 
- I - ! Mit unbekannt. 

i \ 
, I 

, + 1- ! leh kenne die Art nur aus den West~ . I I karpathen und Rodnaer Alpen. 
:!'\ach ZAHN auch im ~etyezat. wo 

I icb sie selb~t nicht sab. 

: - ) - Nur Yom Csorba-See (REHKSCH) und I I .mPnpn"bergbdDnb~ehan 'PAX:. 

- - - J BIsber nur 1m Drechselhauscben der I B,la" Kalkalpen naeh SCHS>IDE> 

I Zentralkarpathen I . 
stehen elllandet 

I Zentralkarpathen sehr nahe 

J) Hierher gehort .. ncb da!; Bd. 1. 154 erwii.hnte H, Zapalowiezii t:'echtr. uod H. ratttense: MUTT, 
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Caesia-Prenan
thoidea 

DC'Itl1n::: 

H. Engleri C"echtr. bifidum >? pre- + 
nanthoides 

II. Fntrae Pax caesium ;" pre-

Alpina-Prenan
thoidea 

nanthoiJc.s 

II. pulymorphulll eine gegTn 1-1 pre- + - + 
G. Schneid. nantbojd('~ nei

gende Yarintio!l 
des II. nlpinum 

II. Knuthianmn alpinum >: pre-
Pax S. 32 nanthoides 

Alpina·Prenan
thoidea-Vulgata 

H. nigriturn 
L1echtr. 

atratum -polrmor- I + 

H. stvg-ium 
Fealtr. 

Pleiollh'lUa·Pre
nantholdea 

I phUlll 

ntmlum-alpinum I + 

I 

-:+ 

1-

H. pocuticum prenanthoides >( + +-1 
\\"01. I transsylvnnicum 

Alpina·Pleioph.
Prenanthoidea 

H. pseudonigri
tum Pnx xJ 

I 

nigritum -trall:>s~ 1- j - ! + !, + 
vanicum i ! I 

Bemerkllngcll 

Xar nm EI. hrivan 'PA'\:. 

:\"ur Fatra. Niedere Tritra, Tatr:!. 

Hauflg in den Zentralknrpathen: 1m 
Osten am Pop Ivan \PAX. Yom 
RetYe7.lit gibt sie ZAHl'i an; ich 
c..,ah si.e dart nicht. 

::'\ur am Yerfu Pietroszu bei BOrsa. 

Babe Tritra. 

Zentralkarpathen. 

Selten: bei Kolomyja (WOI..OSZCZAK" 

bei ~Iikule~yn 'REH!>fANr<.".'. Okola 

:P.\X\, Stanahl). Yert-ieu bei Bors:'J.· 
ballya 'PA~. 

Sicher selten. 

I H. pseudonigritum Pax nov. spec. Caulis 10-30 em altus, stlperne floceosus, glan
dulosu5, pilo511S, basi ± albo-piloslls, Folia basalia tenuia, petiolata, ovata vel oblonga., sub
obtusa, apicnlata, basin versus in petiolum attenuata, glanduloso·dentieulata vel subintegra, efloc· 
cosu, supra et subtus pHis longi~. mollibus vestitn, juvenilia mallia, sordide viridia, 3-4 em longa, 
1'/2-3 elll lata; eauJina 1-3, inferius bnsaHbus simile, sessile yel petiolatulll, saepius hilSi bar
bato-vi11oStlDl, snperiora decrescentia. Inftorescentia po.niculata., 1-7-cephal.a; capitula stipite I-7ern 
longo suffl11ta. Involucrum 11-13 mm longum, cyJindrico·oblongum; squamae lanceolato·angustae, 
aCl1tae, nigrae, margine pallidae, longe atropiIosne, parce glnndulosae. Ligulae saturate lutei, 
hreviter ciIiatae. Stylus obscllrus, Aehaenia atro-brunnea. 

var. Q.. Rehmannl. Pax. Robustum. pleioeephalum. Habitus omnino H. uigdti. Folium 
caulinnm infimum petiolatum. - In Alpe Siwula (REDMANN~), Csernahora (ZAPAI.OWICZ!j. 

var. ;1. nlpinum Pax. Minor, 1-3-cephalum. Folia basalia brevissime petiolata, Folia 

canlina sessilia. - Lods rupestribns montis Verfu Batnaralui Moldaviae septentrionalis solo schi .. 
stoso, 1700 m {PAX!:. 



Tridenfata 

J-I. tridentatum "Fr. 

Glauca-Tridentata 
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fl~utung 

~ 
" 

i+ 

" f 
] 

~ 

" 
\\'eiter (J~tlich kenne ich die I'tlnn7.e 

nicht, 

11. Lingelsbeimii I[ bnplcllfoides >: + 
Pax j; : tridentatnm 

;-\ur an den Il.ngegebcnen Standorten. 

Tridentata·Vul· 
gata 

H. calcigeoulll vll1gatnm-tddell-: + Zeotrnlknrpa~bt:n, wei;:er iistHch ,nh 
ich die 1'1lUllZt' nicht. Rehm. tatullI 

Prenanthoidea
Tridentata 

Vmbellata 

H. nmbcllatum L. 

Glauca·Umbel
lata 2 

H. yirgicanle 
~y. Pet. 

Alpina • UmbelJata 

H. Grofae 'Vol 

Sabauda 

H. borea1e Fr. 

innloides X tri
dentalnm 

+ +: + J ~ __ Fj~ra. !\iedere Tiern. I10ht' Ta:rn, 
l{odnner 
Osten 

llamentlich 1m 
hiiuiig 

TaIra oach Z \l!:<;: mir llnbebnnt 

+ + : + i + + + Nnmentlicb im ()~tco haufige Berg
wieseopflanzc. 

umbellatlln1 X + ~ 
bupletlfoiJe.<, 

Bela-lJ(ihlenhain S.\G('R<;KI. 

-+ \Ton mit nicht gesehen. 

++-t-+++ 
I) H. Lingelsbeimii Pax nov. spec. - H, gomorense Barb. :nomen' - PbyUopodun, eJa~ 

tum. Caulis dense foliosns, iuferne ptupuraseens, 50-80 em allu3. superne floccosus, ± pilosu~. 

Folia glaocescentia, firma, oblonga, dentata, glabra vel subtns seeu<; Derwm primarium pilosa. ba~ 
salia obtusa vel subacuta, in petiolnm alatum. quam lamina breviorem vel aeqnilongum attenuata. 
caulinll. acota vel acuminata, apicern versos longo tracto decrescentia. sessilia. Inftorescentia pa7 
nicolato~corymbosa, polyeephala; pedicelIi capitulorum dense floccosi, ceternm glabn. Involucrum 
± 15 mm longum, ventricoso~globosum; sqnamae anguste lanceolatae. acuminatae, obscurae, mar

gine pallidae., eglandulosae, ± pilosae. floecosae. Ligulae luteae. - Quasi H. tridentatum mani
feste glaucescens capitnlis H. bnpleoroidis praeditom. Cfr. SAGORSI{J u, SCHNEIDER, Flora 367, -
Com.. TrencseD, Bellns (BRA~CSIK~); Demeuovatal (FRITZE,!); Javorina 'LACKOWlTZ!); Popovaberg 

prope Vernar (PAX!). 
z) Wahrscheinlich existiert :loch lL transsyl vanicum X umbellatum. Rin vom Sta· 

naIrn-Verticu bei Borsabanya gesammeltes Exemplar vOn etWRS mangelbafter Erhaltung maeht 
gut: den Eindruck dieser Kremmng. 
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II psclldohuplcu- j,orenle buplen- + I -
rr)ide~ K.1'et. 

- Liplan: Proszeker Schlucht PAX:. 
Pienin \V(>J.OSZCZ.I.K' 

Glauca·Sabauda
Villosa 

Pleiophylla· 
Sabauda 

11. UrL{,~l;nszkyi 

!taliea 

II. rac('ltlosnll1 
\Y. K. 

11. 

Italiea-Umbellata 

II. lntifolinm 
Spreng. 

Hololeion 
11. siJt.siarUlll 

Krau~e 

11. porphyriticum 
Kern. 

IJ. ")J~lr,;ijlornm 
Fri,." Fries 

Hololeion-Vulgata 

II. erythrucarpum 
Peter 

Hololeion-Caesia 

H. retyezaten~c 
Deg.oet Zahn 

II. p~endocaesinm 
" neg. et Zabn 

Hololeion·Pleio· 
pbylla 

II. Zanogae 
Pax 1 

I 
b(Jrenl(:'-~curyone- T 1 -

rifol\t\m 
- Nach Z_I.IIN: mir unhel;annt. 

b,_)reale ,-' trans
sy]"anicnm 

- - -t- -- + Aninyostal: Crepatnnt hei Kromtadt 
Hm~su 

T + + + 

+ ::\"ur bei PO;'orita in der Bnkowina. 

: + - - - I - - Nur am Tychapasse in der Tatra 

, 
lllllT0rum )( spar- : -

siAorum 

bi6dum X sparsi- -
Rorum 

caesiulU >~ s~)n.rsi- ~ -
Rorun; 

sparsifiorulU X 
transsylvanicum 

nnch SCIl"ElDEl{. Ich {and die 

Art dart nicht. 
- + Kur an der Petrosa im Bihargebirge. 

i 
, I 
-,+ 

-:+ 

Retye7.1.t, hier aber verbreitet. 

Retyezit, auch yon mir gefundell. 

,I Rttyezat, Verfu Pelaga nach ZAHN. 

Retyez:it, Yerfu Pelaga nach ZAHN. 
von mir auch am Verfu Zanoga 
gefunden. 

: Nur am Yerfu Zanoga im Retyez:it. 

I; H. Zanogae Pal.: nov. spec. Caulis 30-40 em fere altus, flexuosus, gracilis, basi viI
loso-pilosu5, apicem versus pUosus, t10f'COl;US, glandulosus_ Folia basalia petiolata, lanceolata, 
acutll, mucronulata, in petiolum 1a.atiu breviorem attenuata, integra vel leviter deuticulata, 
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Hololeion-Triden· 
tata. 

H. Kotscbyanum tridentrJ.tt\m~~par~ 
Henlr ~itlonl111 

H. \Yablenbergii 
I'a:... 

Hololeion ~ Umbel· 
lata 

Itdacicumrcchtr. 

Hololeion·Prenan. 
thoidea 

J1. Klopotivlll' 
Pax' 

T -

- - + - Retyel:it. mil nm dt'm Eilde nuch 
bekannL I\rt_ch FREYN,; hrit-nicher 
;\iitteilung ein ninde~~lied der vorn 
genannten (.;rtl)lPCU. 

Tritra. nllr einlllal yon mir gefunden. 

- - ~ - + -- Ret)ezrit. Z[!_noga~e(' 1l'J]n;.\~, Pd"gn 
DE(;r.~ 

- + - Retye7a:: Riu mn.H', 

Die Untergattung Archhieraciurn, innerhalb welcher noch \'or zwei Jahr
zehnten eine Bastardbildung nicht oder doch nur in bescheidenem Umfangc 
angenommen wurde, neigt sicherlich eben!'>Oschr wie die Piloselloidcn Zll hr
hriden Verbindungen. \\'enn in neuerer Zeit durch R.\l'~KL\Ej{ und O~TE~
FELl) ftir mehrere Compositae, speziell auch fUr Hieracium, Parthenogenese 
nachgewiesen 'wurde, so folgt daraus nur, daD aufJer norrnaler Embryo
entwicklung 3uch parthenogcnetische Ent~tchung der Kachkomrncn, bcide 
nebeneinander, besteht. 

subglauc<:scentia, juvenilia "illosa. mox glabrescentia ct tan tum spar~e pHis albis. longi5 vestita, 
margine densius ciliata, 4~5 cm longa, ll/2 cm fere lata; caulina 1-2. inferiu~ ha,;alibus simile, 
minor, ses5ile. glabrius, superius bracteiforme. lnflorescentia 3-5-cephala; ramuli erecti vel 
subfiexllo5i. Involucrum cylindrico-ovatum; sqnamae angnste lanceolatae, 12 nllll fere longne, 
acutae vel exteriores paulo obtusiusculae, nigrae, margine palJidac. nigro-pilosae, glnndulosae, 
subfloeeosae, Ligulae luteae. - Retyezat: Inter fmUces Pini PumBionis ad latera mantis \' erfn 
Zanoga dicd aIt. fere 2000 lll. IF. PAX, [5. VIII. 19021:. 

1, H. KlopotiYae Pax nov. spec. Phyllopodum. datum. CauJis fistulosus, striatus. basi. 
.... moso-pilosus, superne ± glabrescens, glandulosus. Folia subgl:mcescentia. tenuiter membranacea, 
reticulatQ~venosa, margine distanter et leviter glanduloso-denticulata) basalia albo-pilosa, dernum 
± glabreseentia. sed etiam adulta pilb longioribus vestita et densias ciliata, anguste lnnceolata, 
acuta, basi in petiolum alatum attenuata, cum petiolo ad 16 em longa et 21/ i3 em lata; caulina 
yix minora &picem cauUs versus. paulo tnntnm decrescentia, amplexicaulia, ad 3 em lata. Iufto
resC'entia polycephsJa, paniculato-eorymbosa: pedice1li dense floecosi. pilosi simulque glandulosi, 
fiextlosi. Involucra subcylindrico-ovata, hine inde cernua.; squamae to mm tere longae, angustac, 
acutne, oliYaceae, margine pallidae, pilosae et glandulosae, interiores paHidiores et glabrescentes, 
exti~ae paucae, subpatnlac. Stylus Ih·ido-fuligineus. Achaenia ut videtur pallida. - Retyeztlt, in 
umbrosi.s rupium vallis Riu mare prope Klopotiva (BORDAS, 12. VIII. 1874!). - Affmitas mibi ad
bue valde dubia remanet. Cl. R v. tJECHTRlTZ speciem cum H. elato :1'r. comparavit. 

7' 
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1m Gebiete clef Karpathen erscheinen J 5 Stammarten 1 die sehT scharf von 
cinander geschieden sind und als die altesten Glieder der Hieracienflora ttl gelteI 
haben. Dies sind: H. buplcuToides, villosurn, muroruITl, vulgatum, caesium 
transsyIvanicum '~Bd. 1. 136:1) alpinum, prc11.anthoides, tridentatuITl, uIT.bellatum 
borealc) racernosuITl, silesiacurn, porphyriticum und sparsiflorum. Sic bilder 
zum groDten Teilc je das Zentrum einer Sippengruppe, urn wclches in 1\litte}· 
europa zahlreiche andere Formen sich gruppieren. NUT H. vulgatum und 
murOfUm stehen cinander nahe und bilden zwischen sich tbergangsformen 
und die drei zu1etzt genannten Artco sind Glieder def Sect. Hololeiol1; die al~ 
LTbcrre!-.te cines chcdem weiteren Verbreitungsareals sich erhalten haben 
H. pojoritense aber ist mir in seinen verwandtschaftlichen Beziehungen nod 
unklac 

\\'0 das Areal verschiedencr Arten ortlieh zusammenfallt, finden sieh 
Zwischen form en) weIchc die l\Ierkmale jener Arten in verschiedencr :rdischung 
abgestuft bcsitzen. Va sie relativ selten sind, nur in beschrankter Individuen
zahl oder horstwcise eingesprengt auftreten, wird man gegen ihre Deutung a15 
Ba:;,tarde sch,,"erwiegende Grtinde nicht \'orbringen konnen. Alle Gruppen mit 
Ausnahme cler Italica, Sabauda, Vrnbellata und der Oreadea neigen im hohen 
Malle zur Bildung von Hybriden; in erster Linie gilt dies fur die, Arten "on 
Hololeion, der Prenanthoidca und Pleiophylla. In vorstt:hender Zusarnrnen
stellung sind die Bastarde durch ein Z'I,\'lSChell den Namen der Stammelttrn 
liegendes X gekennzeichnet. 

Einzelne solcher Hybriden bilden sich haufiger, sind auch, wie Kultur
versl1che ergeben haben, fruchtbar, und daraus erkHirt sich ihre relativ gro13ere 
Haufigkeit und grofi.ere Individuenzahl. Sie konnen auf diesem Wege '))1.1.\ 

Arten werden~ I}. In solchem Sinne sind H. atratum, glanduloso-dentatuOl, 
\Yimmcn, carpathicum, Fatrac, nigritum, stygium, calcigenum und inuloides 
aufzufasscn. 

Eine dritte Gruppe endlich umfaHt die durch Variation hervorgegangenen 
Sippel1, die sich an H. alpinum anlehnen} WJe H. calenduliftorum, decipiens 
und polymorphum. \Venn dus ietztere eine Annaherung in der Richtung 
Regen H. prenanthoides hin zeigt, so liegt darin gewiD nicht cler EinftuD einer 
Elternspecies aIs vielmehr eine Konvergenzerscheinung. 

Auch in der Gruppe der Caesia hat Variabilitat zur Spaltung in kleine 
Arten gefUhrt. H. subcaesiunl, plumbeum, bifidum, villosipes und ramosum 
gehoren hierher. Nur das H. ramosum ist gegentiber den anderen Sippen 
scharfer abgegrenzt. Auch die Zwischenformen z\\;ischen H. murorum und vul
gatum werden nur teilweise als hybrid aufgefaDt werden konnen. In Wirklich
keit lOst sich dies sag. H. umbrosum in eine lange Kette einzelner Formen 
auf, die beide Stammarten miteinander allmahlich verbinden. Variabilitat 
heider Stammarten hat zur Bildung dieser Reihe geflihrt. 
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Merkwurdige Verbreitungsverhaltnisse zeigt die Gruppe der Oreadea. Das 
echte H. Schmidtii tfitt vielleicht nur in den slidlichen Randbezirken der West
karpathen auf; dagegen hat cine mit H. rupicolum yerwandte Art im Gebiete 
def Karpathen drei stark lokalisierte Sjppen geliefcrt, die alle gegen jene 
Stamrnform hin konvergieren. Dies sind H. brevipes, semirupicolum und 
rupicoloides. 

Zwischen \\T estkarpathen und ostkarpathischern Gebirgslande bringt sich 
insofern ein Gegensatz zur Geltung, als die Glauca mit ihren Bastarden auf 
den Westen beschr:mkt erscheinen, wo auch die Alpina sippenreicher tnt
\vickelt sind. 1m Osten verleiht das herrschende H. transsyh'anicuID der 
Hieracienflora den typischen Charakter, und mit ihm mischen sieh dessen viel
fache Hybriden. In der Retyeza.tgruppe aber tritt H. sparsiflorum mit seinen 
zahlreichen Bastarden tonangebend entgegen und verleiht der Vegetation 
einen orientalischen Charakter'). Ob H. silesiacurn, das bisher nur von FRFY:\ 

in der Tatra gefunden wurde, wirklich dort wachst: ist mir noeh etwas zweifel
haft. Fchlt es in den Zentralkarpathen, so erhalt der Osten durch das Vor
kommen der Section Hololeion ein wei teres besonderes Geprage. 

Hieracium Subgen. Pilosella. Vielleicht noch groOer als innerhalb 
der Archhieracien ist die Zahl der hybriden und nicht durch Bastardbildung 
entstandenen Zwischenformen der Piloselloiden, welche durch die Arbeiten yon 
N.\GELl und PETE1\. ein allgemeineres Interesse erlangt haben. \Venn schon 
die hierher gehtirigen Sippen der Zentralkarpathen durch GUSTA Y SO-f);EIDER 

in der »Flora der Zentralkarpathen« kritisch gesichtet wurden und A. REIl
)1A.:'\:\ die Piloselloiden Galiziens behandelte, so ist doch gerade durch die 
Arbeiten von BLOCK.I, der zahlreiche neue Arten beschrieb, der Tatbestand 
etwas verdunkelt worden. Dazu kommt, dan flir Siebenhurgen eine mono
graphische Durcharbeitung noch [ehlt. Eine Ubersicht der zahlreichen 5ippen 
der Piloselloiden des Gebietcs Hillt sich daher zurzeit noeh nicht geben, da
gegen erscheint es moglich, ein Bild von cler Verbreitung der Stamrnarten 
zu gewinnen, und deren gibt es nicht viele. 

H. Pilosella, Auricula, aurantiacum, pratense, cymosum und 
ech io i de s sind tiber die ganzen Karpathen verbreitet: H. aurantiacum er
scheint als treuer Begleiter cler Bergwiesen unci subalpinen 1vIatten, waprend 
R echioides eine typische Form der pannonischen Flora darstellt. H. flo
r e n tin u m scheint ostwarts zu erloschen, dagegen tritt um so haufiger 
H. magyaricum auf, Beide sind ubrigens vielleicht besser als Rassen einer 
Art zu bewerten. 

H. rho d op e u m (Fig. 10 EI, das im Rhodopegebirge der Balkanhalbinsel 
wachst, e!scheint als Hochalpenpflanze der Hohen Tatra; die Art fehlt im 
Osten ganz; dieser erhaJt dafiir einen Ersatz in dem an sonnigen. Lehnen der 
Hugelregion des siidlichen Siebenblirgens verb"reiteten H. Pavichii (Fig. IDA). 

1; Das lehrt eine Durchsicht cler Arbeit ,,"on C. H. ZAHX, Hieracia caucasica nova. FEDDE, 

Repert. IV (1901\ 2« u. f. 
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Die \?erbreitung des H. macranthum in den Karpathcn entbehrt zurzcit 
noeh ciner genilgenden K!arheit. Die Art wachst sieher im Randbezirke cler 

Y .. '.f' . 

I!FJi,.".,.J ,J r \)/: .. ~V ~ T 
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Fi!;':. 10. Zwei charakteristisehe J-liemcien der Knrpathen: 
A H. Pavichii flUS SiebenbiJ.rgen,· R H. rhodopeum ails oer 

Hoben Tatra. - Original. 

vVestkarpathen, wo ich sie 
aus cler Umgebung von Gran 
5ah. In den Ostkarpathen 
tritt eine besondere subalpine 
Yarietat auf, die cine Mittel
steHung zwischen H. maeran
thum und H. Hoppeanum ein
nimmt, und die dUTch die 
groBen Bullen sowie die dach
ziegh~ sich deckendcn 1nvo
lucralblatter dem H. Hoppea
num reeht nahe tritt. Jeh 
sammelte sic in den Kodnaer 
Alpen auf steinigen !,-latten am 
Stanalni Yelticll bei reSoo ill, 

an der Lunca ciasa bei Bor
sabanya an ahnlichem Stand
orte bei 1500 m, dann am 
Aufsticge VOI1 Gura;data nach 
clem Zanogasee in der Retyc
zatgruppe auf Alpenmatten 
urn 1,00 m. Anderwarts 
wurdc mif dit:se noch in den 
Formenkreis des H. macran
thum gehorige Sippe nicht 
bekannt. 

Ein besonderes Interesse 
verlangt auch H. Heuffelii 
Janka iH. Herculis Borb.j \'on 
den Kalkfelsen der Domo
gledgruppe bei HerkuIesbad, 
sicherlich cines der seltensten 
Hieracien Europas. Die syste
matische Bewertung ist noch 
etwas unsicher; wahrschein
Jich hat A. PETER recht, wenn 
er in ihm eine selbstandige 

Zwischenspccies zwischen H. Zizianum und H. Pilosel1a erblickt. 
Weiter~ Beispiele. .A..hnliche Resultate1 wie sie bisher von den be

sprochenen Genera gewonnen wurden, wiirde die kritische Sichtung von 
Viola, Geum, Potentil1a, Mentha, Verbascum 11. a. ergeben. Auf 
die eingehenden Darlegungen sell aber hier verzichtet werden. Berichtigend 
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sei nur hervorgehoben, daD die [ruher (Bd, I. 193, z.:'jl als Glied deT Kar
pathenflora 1 al!erdings schon mit Resen"c 1 von miT tlufgefuhrte Anemone 
baldensis der Rodnaer Alpen gcstrichen werden mull Xach meinen eigenen, 
sehr zahlreichen Exkursionen in jenern Gebirge ptlichte ich den Ausfuhmngen 
'", BOl{R-\~: ') durchaus bei, daH dicse Art daselbst nicht ""ac}).,,t; 'was dort in 
alpiner Hbhe gedeiht, 1st nichts ;:mdercs als A. alba. 

I lritH's KapHel. 

Allgemeine Ergebnisse. 

Die Besprechung def phylogem:tischen Verhaltni~se def gcnauer gepruften 
Gattungen hat ge\Yisse Ergebnisse gelidcrt, die eines allgemcineren lnteresses 
nicht ermangeln; dicsc Tatsachcn lieDcn sieh durch weitere lkispiele noeh 
lcicht vermehren, wodurch die Grundlage fur jcne Folgerungen an Sicherhcit 
noch gewinnt. 

Cberall tritt zun~ichst dn Gcgensatz z\yischcn den Gebirgsmasscn dt:s 
\Vestens u:ld Ostens scharf hcrvor; fast innerhalb einer jcden artcnreichen 
Gattung bedeutet die Kaschau-Eperieser Bruchlinie oder die Vegctatiol1sgrenze, 
weIche die Hohe des Jabloniczapas3es iibcrsteigt, cine wichtif;c Scheide ftir die 
Verbreitung der rezenten A_rten. Fast ubcraU bilden die \\'aldkarpathen die 
\'erbindende Brlicke, die von beiden Seitcn her besicddt wurde; und doch 
zcigcn allch sic, wie die Gattungen Hieracium und Gcntiana lehren, linen 
selbstandigen, freilich nur schwach ausgesprochenen Vegetationscharakter in 
dem Bcsitze einiger weniger Arten mit stark lokalisierter Verbreitung. 

Das Studium def Gattungen Saxifraga, Primula, Soldanl:lla, Phyteuma, 
Dianthus, Centaurea, Achillea u. a. lehrt auf das cntschiedenste die Erhaltung 
alter Typen im Gebiete der Ostkarpathen, und solche Arten durften dort auf 
einen praglazialen Ursprung sich zurUckfUhren lassen, wahnnd in den \Vest
karpathen die intensivere Vereisung des Gebirges cine unter clem Einflusse 
der Eiszeit sich abspielende Neubesicdelung des Landes wahrscheinlich macht. 
Indessen fehlt es doch nicht gauz an alten Sippcn. Hieracium rhodop.cum 
(Fig. loB) der Hohen Tatra und Dianthus nitidns {Fig. 14 u. S. 6..t., der ChOC5-
gruppe und benachbarter Gebirge sind zweifelsohne Relikte. 

Der Eintritt nordischer Sippen ist ebenso nachweis bat wie das Vordringen 
ostlichel Einwanderer aus der Gruppe der Xerophyten, und die Gattungen 
Centaurea, Knautia, Cytisus u. a. zeigen noch heute die Etappen eloer der
artigen Invasion dUTch die Verteilung ihrer Arteo. 

1; V. Y. BORB_~S, Anemone baldensis. Magyar bot. Lapok III \1904;. 50. 
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Eine rezcntc Keubildung von Sippen, deren Entstehung mit grollter 
\Vahrscheinlichkeit in die Postglazialzeit versetzt werden muD, hat in allen 
TeBen der Karpathen stattgefunden; zum Teile halt dne derartige Entwick
lungsphasc noeh heute an. In allen Regionen sind die Spuren soIcher Ditre .. 
renzierung bemerkbar. 

1m hoheren Berglande und in der subalpinen Region entstanden aus 
i\rtcn, die zu clem altcn Bcsitze def Flora gehbren, ncue Sippen. leh erinnere 
all Soldanella h ungarica, an Saxifraga heucherifolia, die von S. rotundifolia 
c:cr Ostkarpathcn sich ableitet, an die Formen, die sich urn Campanula Totun ... 
difolia und pseudolanceolata hcrum gruppieren, an den Verwandtschaftskreis 
def Centaurea montana u. a. m. Es wird auch verstandlich, wie auf dies em 
\Vege aus ciner gerneinsarncn \"urzel vikariierende Arten entstehen konnten 
mit beschranktcn Areaien, wahrend die Stamm form erlosch. Die Gattung 
Aguilcgia bidet hicrfiir in den Karpathen ein lehrreiches Beispiel. Analog 
verhalten sich Knautia turocensis des ~T estens und Kn. lancifolia clef 05t
karpathen, ferner die noch nicht scharf umgren1.ten Artcn der S~rbus Aria
Gruppc, die Cerastien der Ostkarpathen und endlich die Gattung Phyteuma. 
Diese Beispiele leh1'en) daD auch die alten Typen der Karpathen in rezentcr 
Zeit in ciner Neubildung von Sippen begriflen sind, 

Auch die ciszeitlichcn Einwanderer des Nordens paDten sich an die \'er
anderten Verhaltni5se der neuen Heimat an. Aconitum moldavicum ist die 
Parallelform des A. septentrionale des !'\ordens; si'C zeigt auch heute noch 
cine g-ewisse Variabilitat. reh vermute) dan auch die endemische Saxifraga 
perdurans \'on S. moschata sich ableitet. 

Ocr Beginn einer trockenen Peri ode mit steppenartigem Klima mufite 
modifizierend auf die Pflanzenwelt wirken; es rnufiten aus mesothcrmen oder 
mikrothermcn Artell Sippeo von xerophilem Habitus cntstehen. So bildete 
sich in den niederen Lagen des Gebirges die Primula officinalis var, canescens, 
die dllrch dichtere Beklddung von Pro officiDalis sich entfernt; auf diesem 
\ Vege crltstanden die an trockene Kalkfelsen gebundenen Sippen aus dem 
\~erwandtschaftsk1'cise der Centaurea montana, vor aHem die niedrige var. 
seUsana und der Endemismus Siebenbtirgens) die zierliche C pinnatificia 
(Fig. 9 S. 92). Sie zeigen alle Charaktere von Steppenpflanzen in gleicher 
\Veise wie einzcinc subalpine Cerastien der Ostkarpathen, eine Reduktion der 
Rlattspreite untet Ausbildung derber Konsistenz des Blattes. So offenbart 
sich also im Osten anch in den hbheren Lagen des Gebirges der Ausdruck 
trackener Perioden im Baue der Pflanzenwelt, wah rend in den West
karpathen derartige Erscheinungen auf- die Randgebiete des Gebirges und die 
Hugelregion sich beschranken. 

Vor aHem aber fanden die neuen Ankommlinge fremder Trockengebiete 
im Huge\lande Raum zu ihrer Entwicklung und Differenzierung. Die Gattung 
Centaurea bietet in den Gruppen cler C. Jacea, macutosa und C. Scabiosa 
hierfur ein t)'pisches Beispiel. Die Nelken aus der Section Carthusianorum, 
dem Verwandtschaftskreise der Kna"utiaarvensis, viele Cytistls-Arten, Rosen u. a. 
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schliellen sich bier an; und die Gattung Dianthus, sowie Achillea bcfinden 
sich offen bar noch he ute in einer kraftigen Spaltung ihrer Sippen. D,s gleiche 
gilt aucb flir Anthyllis Vulneraria im \\'estcn des Gebirges. 

Flir die Gattungen Hypericum, Centaurea und Heracleum lieU sich zeigen, 
dan aus Arten niederer Regionen Gebirgstypcn sich bildeten und umgekehrt. 
Ge\\Tisse Federnelken des Vlestens lInd Ostens erscheinen je in ciner Sippc 
maniger H6henlagen i:Dianthus serotinus J integripetalus) und in einer ihr nachst
vern-andten rnontancn Form (D. praecox, spiculifolius). Von Aconitum rnoJda
vicum leitet sich in den Ostkarpathen A. Hostianllffi ab und in ahnlicher 
\Neise verhalt sich das Techt auffallige Aconitum paniculatum ,'ar. alpinum zur 
Stamm art. 1m Gebiete der Zentralkarpathen erscheint Centaurea Scabiosa in 
einer subalpinen l{asse, die als C. alpestris in def Literatur ge11t. 

AIle solchc Sippen: mogen sic systematisch scharf umgrenzt seill odcr 
noch nicht, sind junge Bildungen, und ihnen rei hen sich die zahtreichcll 
Bastarde an aus den Gattungen Salix) Aconitum, Rubus, Mentha u. a. Dureh 
ihre intensive V" erbreitung spielen !',ie im Bilde der Karpathenftora kcine ganz 
untergcordnete Rolle.. Distelbastarde sind stdlenweise haufiger als die Eltern
species, denen sie ihre Existenz verdanken, und Cirsiurn pauciflorum z. B. hat 
bereits Artrecht erworben. Das gleiche Verhalten zeigt die Gattung Hiera
ciurn, cine ganz ungc\Yohnlichc Variabilitat der Art und cine besonders stark 
ausgebildete :\eigung zu hybriden Verbindungen. Einzelne ihrer Species sind 
zweifelsohne aus Bastarden hervorgcgangen. 

Phylogenetisch .lung sind auch die wenigen bisher sichcrgestelltcn Falle 
saisondiU1orpher Arten der cben besprochenen Gattungen (S. 73). 

Selbst wenn nur die Genera, deren phylogenetische Beziehungen im vor
stehenden auseinandergesetzt "\\,urden, hier Berucksichtigung finden) crkennt 
man bereits die Zusammensetzung der Karpathenflora aus recht verschiedcnen 
Bestandteilen. Unschwer hebcn sich hierbei sieben Gruppen scharf \"onein
ander ab: 

I. Alte Relikte: die bereits in cler pd:iglazialen Epoche vege
ti erte n und die durch ihren scharfen Abschlun nach auOen vielfach isoliert 
stehen: Saxifraga Rocheliana, luteoviridis ;'Rd. I. 164), Knautia longifolia; 
Achillea Schurii (Fig. !SA), Salixsilesiaca, Hieracium transsylvanicum (Bd.1. :36), 
sparsiflorum. 

2. Direkte Deszendenten alter Typen: Aquilegia Ullepitschii) 501-
danella hungarica, Phyteuma Vagneri, Hypericum transsylvanicum, Heracleum 
carpathicum) Knautia lancifolia, Centaurea Kotschyana, Hieracium subcaesium, 
bifidum. 

3. Neuere Besiecller unter clem Einflusse der Eiszeit: Saxifraga 
cernua, Salix Lapponum, Hieracium bupleuro~cles u. a, 

4. Neue Ankommlinge wahrend trockener Zeiten mit Steppen
charakter: Knautia Drymeia, Achillea compacta, Centaurea ruthenica, tri
niaefolia. 
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5. 1\clI enbtanacnc Sippen aus postglazialer Zeit: Saxifraga 
carpathica :Bd. 1. J 7I), ;\conitum Hostianum IS. 81) Primula officinalis var. 
cancsccns. Cytisus albus, Knautia cupularis. Centaul'ea Sad~erianaJ oxylepis. 

6. Bereicherung def Flora linter clem Einfl llsse mensehlicher 
:K u 1 t u r: Centaurea (yanus, sol:-:.titialis - Euphrasia coerulea-curta, Gentiana 
praecox-carpathic.a. 

;. Nelle dUTch Bastardbildung cntstandcnc Arten: Cirsium pauci~ 
flr)fUm, Hieracium glomeratuITl, njgre~cen5, \\"immeri, nigritllrn, inuloides. 

Z\yeiter J\bsclmitt. 

Die Verbreitung der Kulturpfianzen. 

:\1cl1ge und Verteilung cicr IIydrometeore auf clef eincn Seite lind Tem
pcratuITcrbaltnissc andcr.seits bcstimmen mit in erster Linie die l\Ioglichkeit 
des ~\nbanc::; und den Ernteertraf; del' Kulturpflanzen. Den [ruher ',Bel. 1. 98) 
gcmaehtcn Angaben ist etlyaS \\'esentlicbcs nicht mchr hinzuzufllgen; sie zeigten 
den kontillentalcn Charakter des Klimas, die starke Envarmung im Sommer, 
die kraftigc \vinterliehe Abki.ihlung. \Vie diesc Extreme sieh ausgleichen, wie 
von Sudwestcn her cler Fruhling nordost\varts fortschreitet, crgibt sieh aus 
Folgcndem. 

:"imrnt man aIs Stutzpl1nkt einen art im sudliehen Norwegen etwas ost
lieh VOI1 Bergen':, so vcrlauft die Isotherme von 0° C am I. Februar fast 
gcnau in nordstidlicher Richtung" ubcr Hamburg bis Zurich. Am 15. Februar 
liegt sie schon gcgen Sudost orientiert und geht von dcmselben Fixpunkt tiber 
\Yarnemilllde-Budweis-Erlau ':Eger)-Deva. Am I. ::\Hi.rz liegt die Isotherme 
von 0(' in Norwcgen noch annahernd an demselben Punkte, verlauft aber tiber 
Breslan, Czernowitz naeh Odessa, am 15. M<irz tiber Neufahnyasser, Kiew nach 
Asow. \Venn die lsotherme von (t C am IS. April das gesamte Gebiet der 
Karpathen noch nordwarts liegen laflt, so verlauft sie 14 Tage spater bereits 
erheblich norcllicher des Gebirges, annahernd zusammenfdllend mit clem 5j.o 

n. Br" den sie in RuDland wenig ubersehreitet) im \Vesten von Wilna aber 
nicht ganz erreicht. Es tritt demnach sehr rasch eine Erwarmung der konti
nentalen Landermassen ein. 

J' Ygl. hierza die von H. HILDEIlRA .... nsso!' entworfenc Karte der \Yanderung der Isothermen 
im Fri.i.hlinge, die in HERGH"H'~, I'hy~ik. Atla.s, Meteoro1. Nr, 30 reproduziert \\ird. 
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Ennes l\apile1. 

Die phllnologischen Erscheinungen. 

\Venn all eincr frilheren Stelle den Ergebnissen phanologischer F0rschung 
nicht so viel Gewicht beigelegt wurde, als es \"on manchcn Scitcn gc:,chieht, 
so war hierfur die Tatsache mangebend, dan die \Y~-trmcmengcn in ~chr vcr
schiedener \Veise das pflanzlichc Leben bceinflussen, dan mittlcl'c Ternpera
turen auf die heimischc Pflanz~nwdt in gunstigcrem Sinne einwilken als hohe 
ooer tiefe \Yarrnegrade. Abgeschen Yon den mancherlei Fchlerq1lcJlcn, die 
mit der Indiddualitat mehrerer Bcobachter vcrbundcn sind. den in vcrschie
aenem Sinne zu deutenden Bcgriffen )'crste Bliitc~, »Eintritt cler Belanbung.: 
u. a. In., so darf auch nicht \'crgcsscn werden, (LID bczllf(lich aller wIcher 
Charaktere die lndividuen einer Art variieren. Jcdcr kennt frull und spat 
bbhende Individuen, namentlich bei Kl1ltmpflanzen, und es ist :;icher bcdenk
heh, daO zu phanologischen Registrierungcn so oft Kllitnr:;tr~l\.lchc:r oder an
gepflanzte Baume Verwendung flnden. Sind abel' dcrartige Heobachtungen 
genom ausgeHihrt) 50 ist von vomhercin zu crwartcn) daD ihre kartographischc 
Darstellung ein Abbild der orographischen Verhaitnissc und des Klimas des 
zugrunde liegendcn Gebictes gcben muD. 

\\'ahlt man als Beispiel fur die Betrachtung den fruhbli.dlcnden Frunus 
spinosa, eincn Stranch, del' in der Entfaltung seiner BlLih:n freilich nicht un
crheblich variicrt, 50 mussen 1m groBen und ganzen gcwissc StationeIJ, die iIll 

Tjeflande etwa parallel dem »Fruhlingseinzllgc~ licgen) in ihren Daten uber
einstimmen. Das trifft in der Tat zu. Prunus spinosa. cntfaltet seine Hli..tten 
nach den Zusammcnstellungen von M. ST.\l:n ') in 

Cziktornya, 46" 23 n. Br., am 14· April 
Baja, 46() 10 n. Ilr., am 18. April 
T emeS\';:lr t 45[) 46' n. Br.) am IS, April. 

Auch bezliglich des Gebirges selbst lehren die fleinigen Zusammcn
stellungen Yon ::.vI. STACD, daD die zugrundegelegten Beobachtungen mit Sorg
faIt und Exaktheit ausgefUhrt wurden. Es stellt sich hier die B1Utezeit von 
Prunus spinosa in foIgender Form dar: 

Zcntralkarpathen Slidl. und ostl. Yorlagen Ostungar. Trachytgebirge 

ArYl. Yaraljn 1501 m' 2. ?llai I Schemnitz 618 m:, 28. April I Erlau 'Eger; :180 m; 15. April 
Pelka 1642 m) 9. :Mai Rosenau '298 m; 20. April 1 S<irospatak (124 m; 13. April 

Kesmark (626 mJ 10. ~!ai ' Kascbau 1'2[2 m) 25. April :1 Cngvar \140 m; 26. April 
Leibicz (636 m) 7. Mai Eperie.~ ':260 m) 30. April: HUS7,t :'17; m) 20. April 

i i Szatmar :131 m~, 17. April 

1) M. STAUB, Phi.i.nol. Karte YO';;: 1:ngarn. PETERMANNS Mitteilungen XXVIII :1882). 335; 
Magyar Ors2ag pha.enologiai terkepe. )'Iath. es termesz. Kozlemenyek. 1882 i Zeitpunkte der 
Vegetationsentwickelung. Jabrb. ung. Karp. Yerein XI (1884'· 157· 
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Die bedeutende Mcereshohe und die Hohe des Gebirges verschiebt in 
den Zentralkarpathen die Elute des Schlehdorns in den Anfang des Mai. 
An'a Varalja liegt in cinem warmeo, windgeschutzten! der Insolation aus
gcsctzten Talkesscl im Kalkgebirge, und dieser Vorteil im Zusammenhange 
mit dec tieferen Lage bedingt cine frUhzeitigere Entfaltung der Vegetation. 
In den niederen Teilen der Westkarpa1.hen faUt die Blute erheblich fTuher, in 
das letzte Drittel des April. Auffallend crscheint hierbei nur die Angabe der 
Station :Rosenau (Rozsny6); indessen zcigt sich auch bezuglich anderer Artcn 
cine Bcyorzugung, die freilich urn so unerklarlicher wiTd, als die Station be
dClItend huher liegt als Kaschau (Kassa). Die Nahe cines hbheren, geschlossenen 
Gebirges vcrspatet in Eperies und Schcmnitz (Selmeczbanya) die Blute'leit in 
analoger \Neise wie in Ungvar. 

Fiir das siebenbiirgische Bergland cndlich steIIen sich die Vernaltnisse 
folgcndermaIkn: 

lkcl .82 m: ,S. April l-Iermannstadt :Kagy Szeben ;421 m) IS. April 
Karlsbllrg IGYlIlafehenrir' ,25 2111 ,6. April SchiiGburg (Segesy;ir" (342 ro,: 20. April 
Mediasch il.1edgye;., 334m l7· Apri.l Kronstadt ~Bra"s6' (573 ll.1) 26. April 

Fur 16 verschiedene Holzgewachse hat M. STACll die phanologischen 
Aufzeichnungen gesarnmelt, und wt-,:nn auch das Material einzelner Stationen 
nUf auf cine kurze Dauer der Beobachtungszeit zuriickblickt, so Hint sich doch 
in gro13en Zugen da~ Bild einer phanoIogischen Karte gewinnen. Ein weites, 
warrnes Becken, das die Zufliisse der oberen Thei13 entwassern, schneidet tief 
in das karpathische. Gebirgsland ein und scheidet Siebenbiirgen von der west
karpathischen Masse. Erlau (Eger)} Sarospatak, Huszt und Szatrnar liegen an 
cler Grenze dieses Bezirkes. Das breite Tal cler unteren \Vaag bezeichnet ein 
phanologisch begiinstigtes Gebiet, ebcnso ,de das Marostal Sjebenbiirgens, 
das sich im lnnern in die langs verlaufenden Taler der Koke1flusse aUnGst. 
1m oberen l'eutratak Endlich erscheint das bevorzugte Becken von Privigye. 

Zlreites Kapitel. 

Die Kulturpflanzen. 

Die Funde prahistorischer Kulturpflanzen (Ed. I. 240) lehren, daJ) ill 
Ungaro das Alter der vom Menschen gepflegten Gewachse weit zuriickreicht. 
Wenn auch in grollen Ziigen die Geschichte dieser Pflanzen hier ein ahnliches 
Bild entrallt wie ander\\ra.rts in Europa, '50 gewinnt die Darstel1ung an Mannig
faltigkeit durch das wechselvolle Sdlicksal, das clem Lande wahrend seiner 
listorischen Ent\\"icklung beschieclen war. Selb.t nach der Tiirkenzeit emolte 
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sich die ungarische Landwirtschaft nur langsam von den Schacien argcr Ver
wustung. Ohne diesem an sich ansprechendcn Therna naher zu folgen, sei 
nUT an die groDe Veranderung des Landschaftsbildes erinnert, die da!'> Jahr 
161 I brachte. Zu dieser Zeit gdangte der Mais unter tilrkischem Einflusse 
nach Siebenbiirgen l und reichlich hundert Jahre spater brachten Studenten, 
die in ihre Heimat zllruckkehrten, aus Deutschland die Kartoffe1 nach l.Tngarn. 

In den Rahmen dieser Darstellung fallen naturlich nur diejenigen Nutz
pfIanzenr welche im groOen angebaut der Physiognomic cler Landschaft eill 
bestimmtes Geprage verleihen. So sehr verbreitet z. B. auch der Anbau der 
Htilsenfruchte im kleinen ist, so spielen doch die Leguminosen als Kultur
pHanzen im Gesamtbilde der Landschaft eine nur untergeordnete Rolle. Nur 
irn Waagtale, in der Ebene von Hermannstadt (Nagy Szeben::, Kronstadt 
(Brass6) und in der Haroms:ck, sowie im sudlichen Teil der Bukowina cr
langen derartige Kulturen einige Bedeutung. Legt man das Jahr 189 I zu
grunde, so ergibt die Statistik als Verhaltnis der AnbaufHiche zttr Flaehe des 
Halmgetreides fur die Hulsenfruchte in den genannten Distrikten folgende 
Prozentsatze l): 

Korn. Liplo (Bohnen und Erbsen) 3· 1Oj 
0 

Korn. Trenesen clesg!. 2.') 

Korn. Szepes desgl. 2. I 

Kom. Szeben clesgJ. 2·7 
Kom. Haromszek desg!. 2·3 

Sud!. Bukowina (Saubohne) . ,.8 

In allen ancleren TeHen der Karpathen treten die Hiilscnfriichtc in ihrer 
Bedeutung elltsclriedea zuruck. 

Die Kultur cler Zuckerriibe, die in Ungarn 'whhrend cla letzten Jahre 
einen erfreulichen Aufschwung zeigt, 1st in das Gebjet der Karpathen kaum 
eingedrungen; um so bcachtenswerter erscheint daher ihr r.::twas intensiverer 
Anbau in def frllchtbaren Ebene des Burzenlandes; die Statistik gibt als Pro
zentzahl im obigen Sinne flir das Korn. Brasso 8.2 an. 

Weizen. Der Weizen ist ein Getreide der Ebcne und des niederen 
Hugellandes, das gegen das Bergland rasc~ verschwindet, SoU doch der 
Sommerweizen zu seiner Entwicklung im Durchschnitt eine \Varmemenge von 
17400 C brauchen: die das rauhere Klima des Gebirges ibm nicht zu gewahren 
vermag. Daher tritt allch in der Statistik eine rasche Erniedrigung der Pro
zentzahl, die das Verhaltnis des Wejzens zur AnbaufHiche des Halmgetreides 
verdeutlicht, in den heher gelegenen Komitaten deutlich hervor. FUr das 
Jahr 1891 ergibt sich folgendes Beispiel: 

I) Die f()lgenden Angaben sind entlehnt au!> ENGELl3B.ECHT, Landbauzonen der auJ3ertrop. 
Linder. Berlin 1899. 
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Teschcncr Hugdland 
Kam. Trencscn 
Kom. Gumor 
Kom. Hereg 
Kom. Szilagy 
Kom. Szeben 
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I; .2° 0 Gebirgsland im 
11.0 Kom. Arva 
36.2 Korn. Szepes 

40 .' \ Kom. !\.Ltrmaros 
50 .0 I 
()S.; Kom. Fogaras 

Teschener Gebiete 2.8°10 

1.2 

o.b 

14.6 

22.2 

1m allgcmeinen bilden die Karpathen in Europa die Grenzscheide zwcier 
Gebietc. 1m Norden uberwiegt als Brotfrucht clef Roggen, im Sliden clef 
VI,!eizcn. Diesc Bedeutung bcwahrt das Gebirgc ostwarts jcdoch nur bis etwa 
zum Jabloniczapasse, denn hier durchgucrt jene Grcnzlinie die Karpathen und 
bezeichnet das zentrale Sicbenbtirgen als \YeizenLand. Nur die Csik, Harom
zsek und das Burzenland scheiden in Siebenbtirgen aus, Das Gebiet Sieben
bUrg-ens abeT, das unteT den Halmgetreiden den \Yeizen in erster Linie be
sitzt, wird durch eine Linie nordostlich begrenzt, die annahernd mit der fruber 
naher charakterisierten V cgetationslinie f cler Karte I zusammenfallt. 

AIs auffaIlcnde Tatsache muD die gcringc Verbreitung bezeichnet ,rerden1 

weIche zurzeit dem SpeIz (TriticuIll Spelta) zukommt, urn so roehr als diese 
Halmfrucht :"0 recht cin Getreide fur Tauhen: Gebirgslagen darstellt. Auf "'cite 
Strcck~n fehlt in den Karpath~n der Spelz vollkornmen; unO. nur im ober
ungarischcn Berg-lande und im \Vcsten Siebenburgens, zllmal im Komitat Kis 
Ki.!kuIl6, begegnet man "'ohl hier und da solchen Feldern. 

Roggen. Die Statistik der Jahre r8~o!90 bDt flir Ungarn unzweifelhaft 
cine Abnahme des Roggenbaues erkennen, wie denn tiberhaupt auch in den 
Karpathen die Kultur des Roggens gegenuber dem Anbaue anderer Getreide 
crhebhch 7.uruck::,teht. D\e romanls.chen \~olke.r bevonugen \Ve.1UbrQt, und 
l\Jaismehl ist fur den Rumanen cin unentbehrliches Nahrungsmittel. Daher 
uberwiegt in Siebcnburgen, in der Moldau und \i\'allachei der Anbau des 
\Veizcns und die IVlaiskultur bei weitem tiber die des Roggens. Besonders 
klar tritt diese Tatsache in den vorzugsweise rumanischen Distrikten hervof, 
und es wird geniigen, als Beispiel folgende willkurlich aus der Statistik des 
Jahrcs 1892 herausgegritfcne Zahlen zur Erlauterung zu zitieren. So steHt 
.ich das Verhaltnis der Anbauflache zur Flache des Halmgetreides (189 r) 
folgendermaI3en: 

Korn. Rom. Kom. 
Besztercze-!\"asz6d Kellmtu Mehedin~i Hunynd Tordn-Amoyo.;; 

Roggen 1.3°, '-' 3.2 0/0 9.20
/ 0 16.9 0

/ 0 12.9 0/0 

Voleizen 49.6 37.1 85·3 59-4 63·1 
Mais 62·9 101.4 95·7 85.8 59. 1 

Aber selbst in den siebcnbUrgischen Distrikten, in denen die Bev51kerung 
gemischt und da, deutsche Element starker entwickelt erscheint, andert sich 
jenes Verhaltnis nur wenig) wie, d:ie folgenden Zahlen erweisen: 
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Kom. Kom. KOfil. KOlll KOUl. 

Marmaroi Kolo~z S:eben I\agy Kllkitll" }1r:l.5;;,', 

Roggen 9.3 % IS.O % g.S ° 11.6" u 20·5 

Weizen 14.6 56.8 68·7 60.6 32 •2 

Mais 94·5 56.8 6[.3 79.8 ;zo·5 

Nur in dem Hochtale der Czik, der Haromszck, im Kornitat Fogaras und 
im Htigellande clef slidlichen Bukowina gewinnt clef Anbau des Roggens an 
Bedeutung. 

Kom. Csik Konl. 

Roggen 43 I 

Weizen 

M:li~ 4·, 

II:irom~zd, 

32 •2 ° 
Z4·::' 

20·5 

Kom. Fogftrfts 

38.6 " 

48·3 

StitH. Hukowil\:\ 

,S·5" 
2.S 

50 .3 

Hier \\'ird clef Hafer, clef im Gebirge sonst den Roggen vcrdrangt) cben 
\'on d\esern ktzteren Getreide abgelost, wei I das kontincntalc Klima de~ Langs
tales, das den Ustrand Siebcnburg'en5 ~liedert, dem an Feuchtigkcit und rdativ 
niedere Tempcraturen angepaDten Hafer wenig zusagt. 

Ahnlich liegen die Verhahnissc flir die Roggenkultur in den \Vatd
karpathen. Am SudfuDc, wa schon der \\-'cin seine Trauben reift, bereitet 
\Veizen tmd }lais dem Roggen ein<.: empfindliche Konkurrenz) in den h0hcrcn 
und feuchten Gebirgslagen tritt der Hafer an seine Stelle. 

Ganz dasselbc g-ilt auch fUr die \\'estkarpathen. 1m Innern des Gebjrgcs 
tritt bis auf die breiten Talbeckcn cler Tur<)cz und cler vVaag lind die Zipscr 
Hachebene der Roggenbau stark zurtick; dafur nimmt seine Kultur erheblich 
zu in den mildercn, aber auch trockeneren Vorbergcn, die im Norden lind 
Sliden das oberungarische Gebirge umgeben. Die in demsclben Sinnc, wie 
die obigen Tabcllen, zu verstehendcn Zahlen werden cincn Einblick in dicsc 
Verbreitungsverhaltnisse gewahren. 

:Scirdl. Karpathen

:l.tu.Hiufer in :<.lahr<!n 

Roggen 
Weizen 

l\Iais 

2;.0 % 

13·3 

Kom. Kyitra 

Roggen 24.4 v! ° 
'Yeizen 20.7 
Mais 8.2 

hom. Z6lrOlll 

25.6 % 

22.6 

0·4 

Teschener 

bebirge 

17.8 " 
2.8 

KOlU. Tnr6cz 

37·3 '-'/0 
5·' 

(;,:birg"land 

Yon Krakau 

16.4°/," 
128 

hom. Lipt,', 

14.5 °./0 

1.2 

KOIll. 
Trencsen 

15.0 °/" 

04 

Kom. S7epe~ 

17·4()" 
0.6 

Gerste. Der Anbau besitzt die groOte Intensitat seiner Verbreitung in 
den Westkarpathen ostwarts bis in das Zempliner Komitat. Von Miihren her 
erstreckt sich ein Hauptproduktionsgebiet in die Talniederungen der Waag 
und Neutra, wahrend jn den Waldkarpathen' ihr Anbau an Bedeutung sehr 
viel verliert. In Siebenblirgen dominiert die Gerste im ostlichen Teite, und 
endlich liegt in cler Moldau ein wichtiges Produktionsgebiet: das auch die siid
Hebe Bukowina umfaDt. 



112 Zweiter Teil. Zweiter Abschnitt. 

Hafer. Kt:in zwcitcs Getreide aber spielt in den hbheren, etwas feuch
teren I<q~ionen des Gebirges cine so wichtige Rolle, wie cler Hafer. Von 
Jt:n westlichcn Beskiden bis zurn Burzenlande betragt die Anbauflache des 
Hafers jO-40o,() des Areals def Halmgetreidc, vielfach noch mehr, und erst 
im sitb~nburgischen Hochlande unci den gegen Vlesten und Sliden yorge1agerten 
Gebirgen tritt dies Getreide erheblich zuruck. Indessen \'crdrangt in def Csik 
und def Gyergy()cr HochfHiche der Roggen doch schon merklich den Hafer, 
so daU d;e l\1;irmaros ct\,"a mit deT sud lichen Bllkowina als Grenzpfeiler gelten 
kann, an clem das V crhaltnis ZllT GetreidefUiche flir den Hafer bei sooio und 
mthr licgt. 

In dies~s groDe, Yom Mia\·apaD bis zum Sattel von Borg6 reichende 
Haferg(;hict schneidet die Kaschau-Eperieser Bruchlinie cine tide Bueht. Hier 
dringt die Ebcnc tief in das Gebirge ein; wertvollcre Getreide, insbesondere 
Gerstc) vcrmogen hier zu reifen, und so gliedert sich das Gebiet intensivster 
Kultur in cinen wc.';tlichen und bstlichcn Abschnitt an cler Kaschau-Eperieser 
Brllchlinie. 

Mais. bt schon fur die Arealsbegrenzung cler Haferkultm der Verlauf 
der frUher skizzierlcn Vegetationslini~'n nicht ahne Bedeutung, so gilt das in 
gleich<:n1 MaDe fLlr den f'dais. Die Schar der Vegetationslinien, \\"elchc dem 
Vcrlauf des Jabloniczapasses fulgen, begrenzen auch gezen :\ordwcsten d'3.s 
Gtbid intensiver Maiskultur. Die ahen gcgebencn Prozentsatze erHiutern ohne 
wciteres diese Vcrhaltnissc. In den \Vestkarpathen erlangt der Mais als Feld
frucht nur in den gegen Suden vorgelagcrten Hugellandschaftcn einige Bedeu
tung, aber nirgends erreicht allch hier der Prozentsatz seines Areals 10

% der 
Flache des Halmgctreides. Noch in den Komitatcn Saros und Zemplen er
folgt cler 1Iaisbau innerhalb bescheidener Grenzen, und erst im Komitat Dog 
erhoht sich jene Zahl auf 19.0. In ganz Siebenburgen aber tritt der Mais
bau stark in den Yordergrund, und nur die Hochtaler des Ostrandes bleiben 
hien'on atlsgeschlosscn. 

Hirse wird fast durch die ganze Karpathenkette gebaut und fehIt nur im 
zcntralen, nbrdlichen und ustlichen Teiie Siebenbiirgens; aber nirgends tritt 
diesc Frucht in irgcnd einem betrachtlichen Umfange das Landschaftsbild 
charakterisierend hef\'or; nur im \Vaagtale, im Komitate Uug, in den Land
schaften am Sudrande Siebenbiirgens und vor altern in dem Vorgebirge cler 
sudlichen Bukowina erreicht ihr Anbau eine gro13ere Verbreitung. Und fast 
genau dasselbe Areal in gIeicher Haufigkeit nimmt der Anbau des B uch
weizens an, dessen Hauptgebiet ill den Karpathen von der Marmaros nach 
cler stidlichen Bukowina hinubergeht. 

Kartoffel. Die groDte Verbreitung erreicht der Anbau im westlichen 
Europa, und von hier erstreckt sich das Areal intensiver Kultur Hi.ngs cler 
Karpathen am weitesten nach Stidosten. Hier' aber tritt die Kartoffel in 
~charfe Konkurrenz Init dem Mais. Dort, wo d\eses Getreide seine Fruchte 
reift, vcrzichtet die romanisc:~~,-BevQJkerung ~auf den Anbau de: Kartoffel, und 
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so tritt denn ganz auffal1end in SiebenbUrgen diesc Feldfrucht in den I-IlllterM 

grund. Nur wo deutsche Siedlungen liegen, erhebt sich da Bau da Kar
toffel et\IlaS, \\·je rm Burzenlande, rm Komitat Fogaras, und so erkHirt sich 
vielleicht auch, daD im Gebiete der Kokel und um Hcrmannstadt die Kartoffe1 
relativ intensiver angcbaut wird als in den Nachbarg-ebieten, Klimatische 
Verhaltnisse sind es aber, die in der Csik und H.iromszek del' Kartoffel dne 
bevorzugte RoUe wieder zuerteilen. 

In den \Vest- und \i\'aldkarpathen fehIt der Maisbau im Innern des 
Gebirges ganz; dort baut cler slan'jsche oder deutsche Landmann anch 
die Kartoffel; je mehr aber in den Randbczirken des oberungarischcn Herg
Ian des cler Mais an Bedeutung gewinnt, urn so mehr \"erdrangt er auch die 
Kartoffel. 

Eine kleine Auswahl von Prozentzahlen im Vergleich Zllf Anbauftiche 
des Halmgetreides aus dem Jahre I,sg I wird diese Tatsachen naher cdilutern 
und zugleich die Maisgrenze I:S. 112) als die gegen Slidost gcrichtcte Grenz
linie bezeichnen, an cler die Intensitat des KatiDffelbaues ihr Endc findct. 

\Vestkarpnthen 

h::trtoiIel 
Tescbcner Gebirg~l!\nd 51.0".'" 

Kom. Trencsen 33·4-
Kom. Tllr6cz 35.6 
Korn. Lipt6 41.7 
Kom. Szcpes 34·4 
1\.Onl Z(jlyoJ1l 31.2 

Kant. r;();Hii! 

\Ynldknrpnth(;ll 

\lai,; 

°4 
5.6 

Sudostliche~ \\" aldgebirgc 
Galizjen~ 

Kom. S;iro5. 

j\_Olll. Zemplen 
J~f.)m L"Dg . 

KOlll. ~farmaro'" 

Siehcnblirgen 

Kartoffd :\fni~ 

l\:artoffel \lai~ 

3I.3() 

Korn. BeslterC?e-l'a'z(Jd "9 62·9" '~ 

Kom. esik j.g H 
Kom. l-laromslek 7·5 ~o·5 

Kom. Brn.sg() 13·3 20·5 

Kom. Fogaras 229 4S 3 
Kom. Szeben 5·3 61·3 
Kom. Kolosz S6.S 
Kom. Kis Kiikllllb 106.4 

Flachs und Hanf werden in den Karpathen allenthalben angebaut) spiel en 
aber im Landschaftsbilde keine besonders hervorragende RoUe. Abgesehen 
von dem Berglande der sUdlichen Bukowina, ,vo neben dem Flachs auch der 
Hanf in sehr ausgiebigem WIaDe kultiviert wird, gilt fur die Verbreitung dieser 
Gespinstpflanzen der Satz, d d3 am Nordfu3e .des Gebirges, besonders in den 
West- und Waldkarpathen, der Flachs iiberwiegt, im Sliden der Hanf. In 
den ungarischen Distrikten der Karpathen tritt mit Ausnahrne der Liptau und 

Pax, Karpathcn. II. 
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vor aHem def Zips, wo man dem Flachse gaoz offen bar den Vorzug gibt, 
diesc Kulturpflanze mit clem Hanf in scharfe Konkurrenz, und wohl iiberall 
uberwiegt mit Ausnahme der genannten Landschaften der Hanf schon merk
lich. In Siebenbilrgen und den angrenzenden Teilen der Waldkarpathen aber 
wird der Hanf die wicntigste Gespinstpfianze, die im Komitat Nagy KuktiUo 
7_3°:'0 cler Anhauflache des Halmgetreides fur sich beansprucbt. 

Wein. Die Verbreitung der Weinkultur wird nach den fruher mitge
teilten Daten (Ed. 1. J76

J 
im Zusammenhange mit der unten gegebenen Tabelle 

ohne weitercs ersichtlich. Die obere Hohengrenze von durchschnittlich 250 m 
setzt clem \Neinbau cine Schranke entgegcn. 

Dcr Anfang def vVeinkultur auf ungarischern Boden reicht in die Rbrner
zeit zurlick. Kaiser V.\LERLUS PJwncs. soU 282 n. Chr. auf dem Mons almus 
in Syrmien die crste Rebc gepflanzt habn. Von hier ge\Y ann sic rasch an 
Boden in cler Baranya; sic ersehien bald am Plattensee, bei Menes und Arad 
und wenig spater in der Hegyalja. Jeclenfalls fanden die Magyaren bei ihrer 
Eim .... anderung an vielen Orten den \Veinbau bereits vor. Eine Uberlieferung 
berichtct~ daO AR1'.\{l auf seincm Zuge Iangs des Bodrog den Tokajer Berg 
crrcichtc und durch seinen Unterfeldherrn T.-\}{CZ/ ... L von bltihenden \Veinbergen 
Kenntnis erhiclt. Noch heutc 5011 der Kame des Stadtchens Tarczal am 
Tokajhegy an diese Begebenheit erinnern; nach derselben Uberlieferung soll 
<inch das hcutige Szerencs mit seiner \veinreichen Umgebung schon \'on 
AYl'.\il ein :tgluckliches Land" genannt worden sein (szerencse = GlUck). 

Futterpfianzen. Die Anzllcht solcher geschieht innerhalb recht beschei
dener Grenzen. F lir die richtige Schatzung der einzelnen Gebiete gegenein
ander Ui.fit freilich hier die Statistik gar sehr im unklaren, weil die scharfe 
Definierung des Begriffes :.Futterpflanze« nicht tibeTall mit gentigender Scharfe 
erfolgt und Ferner die Begriffe :tAckerweidc«, »Brache«, :.Grasnutzung auf dem 
Ackerland« und andere sich vielleicht auch nicht immer mit genugender Strenge 
auseinanderhalten lassen. Legt man aber cler Betrachtung hier zwei cler 
wichtigsten Futtergewachse zugrunde, Klce und Luzerne, so ergeben sich 
immerhin aus den statistischen Daten auch fur clie geographische Verteilung 
der Futterpflanzen wichtigere Resultate. 

Der kontinentale Charakter des Klimas in Siebenblirgen bringt die Er
klarung fur das starke Zurticktreten der F utterpflanzen in der Hiigelregion 
des Landes, denn im allgemeinen nimmt das mit Klee und Luzerne bestellte 
Areal nur 1-2°10 der A'nbauflaehe des Halmgetrcides I

) ein. Nur die hbheren 
Lageo, denen die Niederschlage der Bergregion noeh zuteil werden, gestatten 
in ausgedehnterem Mafie den Anbau von Kleegewachsen; deshalb weist auch 
die Statistik fUr die Umgebung von Klausenburg (Kolozsvar) und die Harom
sz,ok die Prozentzahlen 2.6 und 3.4 auf; und das Burzenland, dessen land-

I; Die 
verdnchtig. 

oer Statistik gegebe_~e Zahl 4.5 fUr das Komitat Kis Kiikiillo erscheint mtr 
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virtschaftlicher Betrieb sich einer hohen BlUte erfreut, zeigt innerhalb der 
~arpathen liberhaupt die intensivste PRege der Futterpflanzen, die Prozent
,ahl 12.4 fur Klee und Luzerne. 

\Vesentlich giinstiger liegen fur die genannten F utterpflanzen die Existenz
)edingungen in den vVest- und Waldkarpathen. Hier erhcihcn sich dcnn auch 
ene Zahlen ganz betdichtlich, obwohl sic immerhin mit ihrem Maximum im 
<omitat Turucz (8.9":0} und Komitat Trencsen (9.3<)1'0) weit zuruckbleiben 
linter der GroOe, die man etwa in den Ostsudeten ouer im Ricsengebil'ge 
larur einzusetzen hatte. 

Etn auffallendes MiDverhiiltnis ergibt sieh, wenn m<in das von den Fntter
)flanzen bestanclene Areal vergleicht mit dem Viehstande des Gebirges. 
)ie dabei gewonnenen Zahlen lassen so recht das Gebiet als ein von der 
~~iehzucht in Anspruch genommcnes Land erkennen; g1eichzeitig aber deutct 
las gewaltige Cbergewicht der Schafzucht tiber den Hestand an Rindern auf 
lie Verwertung \\'citer Strecken des Gcbirges als \Veideland hin. 

Die \Vestkarpathen, soweit sic clem Konigreich Cngarn angeharcn, be
;al3en nach der Viehzahlung vom 3. Januar 1870 an Rinclern 347702 Sti.ick 
~egenuber 74-l 131 Schafen. Diese Zahlen cntsprechen dem Bestande in den 
-Comitaten Trencsen, Tur6cz, Arva, Lipto, Scepes, Z61yom und GamoT. FlU 
len osterreichischen Anteil cler \Vestkarpathen liegen mir leider geeignete 
;tatistisehe Daten nieht 'lor. In den \Valdkarpathen stel1t sieh unter Zugrunde~ 
egung der Komitate Saros, Zemplen, Ung, Bereg und Marmaros das Ver~ 
laltnis von Rindern zu Schafen \vic 432537 zu 6g46jJ. Und end1ich werden 
'ur das bergurnrahmte Hochland Siebenburgens am gleichen Tage 927371 
{indor und I 840961 Schafe gezahlt. Zu diesen letztell beiden Zahlen kame 
lOch hinzu der aus der rumanischen Statistik (vom Jahre 1890) gewonnene 
3estand an R;ndern von 878195 Stuck llnd 1489273 StUck Schafen in den 
:len Karpathen angehorigen Distrikten I). 

Fur diese groCen Herden Hefern die Uberaus ausgedehnten natiirlichen 
~jesenfHichen und Triften in der Hugelregion und Boch mehr im Berglande 
lnd in der sLlbalpinen Region die Nahrung. \Nenn auch fur deren Aus
:iehnung die Statistik absolut richtige \N erte nicht zu liefern vermag, so 
.;:Onnen doch immerhin die in der folgenden Tabelle angegebenen Zahlen
;verte eine ungefahre V orstellung von der Ausdehnung des Weidel andes 
iefern. 

Faf3t man die vorstehenden Erbrterungen zu einern Gesamtbilde zu
'ammen, so ergibt sich folgende Tabelle: 

I) Berucksichtigt sind die D'tstrikte Suceayn, Neamtu. Dacnu, Putnn.. Prahov!l.t Mehedin~i, 

}oriiu, Valce!lt Arge~l Musllel nnd nSmbovita. 
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Anhaut1iichen in lIektnren im Jahre 1891 bzw. ,8g2. Westknrpathen. 

Weizen. 9 85u 2385 '70 7 124 20 560 I I 8UI S 666 378 I 1861 ~52 I 37S 

Roggen 161 9 0 4480 log8 861 3 26 520 2089 0 I 1752 13 23 ;208go 2899 : 112 52 

Ger5te 1909o 4:23 0 SST 6966 25 zoo 7 Iiz ' 33 139 5 1 55 7172 8045 22 922 

Hafer 15 0 50 6790 43°+ IS 676 89 280 70 57t 124189 24 0 95 70 57 1 • 8449! 29 g66 

Mais. 35 0 - ; 3 18 ~ 

I 
Biro-c. 835 75

1 
476 is 253 : 

Buc]l\\'cj,'':Tl . , q8 442 '9' 1134 HJ2! 54 
Knrtofrel S 740 44 IO 3 1 39 IS 709 28 95 0 1081 3 26143 9 110 (0813 i 829° : 221SW 

Hanf. 470 1420 49-\- : 10 1 5 133 494 I 226 

Flacb~ 93 85 lSI 54 5 6S6 i 61 3 ! 380 399 _:r3 \ 308 101)0 

"'cin. 104 2 ~ I ~ , 78 
natiirl.\Yic~en 18 539 6:::42 4'41 59 14 4.; 640! 32 835' 1995° 17 0 35 32835 ! I..j. 604 34 826 

~iidli.·he \\'~'lk:\rl'ath,," 

~ ~ g ~ ~.i l&' ~ ¥ <: ~ ~ c. --
~.2 ~~ -'~ ~:: lj 1J ~:S 

\\'d7I..:n 86(16 SI5 252- 61;:1 22 643 3781 7 83 1 2. 2643 30 479 30 4-79 
naggen 11757- 5773 2899 : 6971 14 lIZ 112:;2 14905 14 II2 2183 2 2183Z 
Ger:;te 33 1 39 375 2 8 045 4 686 1 6959 22922 19 86B 6959 22 OS' 22 051 
Ilnfer 24 189 S"S 8449 ' 9 2S6 i 17 527 29966 33364 17 527 I3425 13425 
Mais. 3 lS '3 3522 300 35 22 4- 43 2 4432 

Hir~e 47 6 158 253 1 133 S, 133 laO ,o6 
Bnchweizen I 134- 235 12' 3 54 529 
Kartoffel 261 43 55 12 8 290 I 8449 ! 7 648 22190 22184- 7 648 63 83 63 83 
Hanf 1 Ol~ 179 226 : 4941 1209 w 644 1209 967 967 
Flachs. 380 90 308 139 246 1060 699 '46 136 f36 
Wein is 472 472 1064 1064-
DRtilr!. \\,iescn 199501 8012 14 604 42 50 7 146 93 1 34 826 17 187 46 93 1 23 176.23 q6 

AnbaufHichen in Hektaren im Jahre 1891 bzw. 1892, Waldkarpathen. 

)o:;om. Kom. Korn h.UIl, 
ZClllplcll rng Bereg :Marma!'u. 

____ ~. ___ l __ 

'Yeizen . 61 56 2 003 7 831 53 675 16 39 1 16 396 3 61 5 
Roggen 14930 4486 14905 32 570 11340 7416 23 16 

Gerste 8666 1986 19 868 3 1699 3 89 1 2364 1592 
Hafer. 67 84 1 13 193 33364 24141 8759 13343 17341 
Maio. 1 137 300 IS 054 7 680 15966 23534 
Hirse. 8, 578 453 '7Z 
Buchweizen 5:t9 580 5 40 1170 

Kartoffel IS 691 6791 22IS4 11632 53 19 5794 7757 
Hnnf. 1:;(60 I 

49' 64' 1877 83 z 938 1299 
Flachs :2 478 I .~ 699 232 93 58 
V\'ei.n, ~ 

\ 
- 3 675 <260 1339 

:n.atUrliche Wiesen 7'.026 106 61 5 17 187 62129 28 582 35793 '56 749 



~§~~~, 
,.,., .... ~ N 00 M _~ 

._,.., 0 0, N ...... 
>1",00 ~ ,.,., N 
", "<t <0 0 Vl 

,r, '-0 ::r.; ~l r:x; 
.. ,.,., v-. en .,... 
CJ'.t-OQ C\ '<t" 

";-'-000 

'" 

...... tl .. N if! 
..... ,_ 7' ,r, "1-
, ..... _ '"'l .... Co 

s. .... '.0:: t\ 

,.,., N (,1 0 a 
.......... ..,j-U-,"" 
Ii a \0 .-j-.,.., 
'''':;''';-:: .... 

Zweifes I\:D.pitel. Die Kulturpf!anzen. 117 

___ I 

~ ~ ~~. i 
" .5 

" 
, 
" 

" y 
;: 
YC 

=f_s 

... ~ 1 ~ 

;",., 0' ~:1:-X' 
r_ c .,., V'> 0 

-i'_~$~~ 
0..0 ...., t-

:_'-"'''' c::t - " ~ 

~~~~5 ~2~'~~;;~e 
-,.,., ,...-, ~ N 01) 

" " 

0, ,r, ,r. ::'. I_;f.) 0 ::- 'Y; «, _ \0 

~: ~r,'f.-,~..,;; or. .. ~; ';~ ~ ;: 
,_ 0 ...... '" 

~ :;; ''? - ..... 
Q .0 00 0.-, :?-t, a \0 .,;- -t" 

<Xl -!' ~'l0 

~~f'~~"'" 
c '-0 ,~. ,,', cr:; 

~~.~~~ .... 
C> N ~ 0 0' 

ry.;: ,- "'1" 0') 
C .,., .r. ,.,., ~, _ .. C' O'J 

1_ <.L 0 V', 0 
1.0 ' .... Cf) o. 0, 
r~ ~ 0' 

~ 

s:"<t~€8, 
o ~ , 

o N 00 .n ,_ .... t, M L_ "I 

.,;-(>') r'" '" I - ' 

!'l ,,,0-,"'1" J_ 

'?.t;:'h~+ 
'" 0 

;: -.0 - 00 -T 
,,., 0 Ct J_ '" 

I I 

I 1 

O· .... -~1""_"'OOOOr--_oo ''''0 ~ _ ... <,.,0 =0 MOO '-0 
("O<..JMO -'0""_00 

- M 'if) ~ t"l ' .... .. 
0' tr) ,.,., '" t-,OO 0 0 00 ,.,., ... \0 
N 1.0 \C oc; ... 00 .. 0\ .... '-0 OC 0 
N V) <") ""<>0 co '" _ 00 _ 

:;; 2 - - ..-, .., ~ 

. ~ 



11R Zwei.ter Ten. Zweiter Abschnitt. 

Der Waldo Cberblickt man die von A. BEnD I) entworfene Karte der 
Forsten des ungarischen Staates, so zeigt sieh, daD nicht ganz def \'ierte Teil 
des \Valdes sich in ararischem Besitze befindet. \~reitaus def grofitc Teil aller 
Karpathenwalder ist im Privatbesitze oder Eigentum def Gerneinden. vVahrend 
in clen Staat::;forsten, oft mit nicht geringen Schwierigkeiten, cine musterhaft 
gcregeltc Wirtschaft gcUbt wird, lassen die Uhrigen Bestande die Folgen einer 
lange getriebenen Barbarei tiberall erkennen, von def frUber (Bd.1. 1 i2) die 
Rcdc war. Bedauerlich 1St es, dan die Bcsitzer in den Berggegenden noch 
nicht die Erkenntnis \'on der \Vichtigkeit def Forstkultur gc\:ronnen haben. 
NUT so win] es erkHirlich, daD nicht selten sogar das fur die gehbrige Fort
filhrung der FOTstwirtschaft erforderliche Holzkapital {ehIt. Alte \Yunden ver
narben abeT mH' langsam trotz groDer Anstrengungen. 

Auch in Rumanien kam in die Forstkultur wahrend deT letzten Jahrzehnte 
mchr System. Namcntlich durch die 18.'16 erfolgte Einfilhrung des Regie
betriebes fur die Abforstung wurclc def bishefigen \Valdvcrwustung auf wirk
same \\'eise Halt geboten. 

Forst\\'i! tschaftlich kommen von den ~adelhdlzern eigentlich nur in Be
tracht die Fichte und die Tanne. Erstere bildet das \\'eitans wichtigste 
Nutzholz; bcide wachsen ;luch gemischt, doch meist so, daD die Fichte ubcr
wiegt. Nur in den For~tcn von Ungvar tritt die Tanne aIs fuhrender Baum 
in den Yordergrund. Ki efern spielen in den Gebirgs\valdern nUT cine unter
geordnetc Rolle; in den Forsten urn Karansebes und weiter ostlieh erscheint 
ctwas hallfiger allch die Schwarzkicfer. 

Von Laubholzern nehmcn in den Forstcn nur Eiehe .und Buche eine 
hervorragende Stelle dn. Sie Hefern das wertvollste Nutzholz, dem aile an
dercn B~iume, die im Laubwalde eingespTengt vorkommen, an Bedeutung er
heblich nachstehen. 

In den vVestkarpathen fehien im Inneren des Gebirges Eichenwalder. 
Die Buchenwalder bcanspruchen eincn erheblichen Raum, und der Charakter
baum der Forstkultur ist hier die Fichte. Je mehr das Gcbirge sieh \'er
flacht, urn so raseher versehwindet die Fichte, und urn so mehr gewinnt die 
Eichc an Bedeutung. In den Waldkarpathcn mit Ausschlu.3 der Marmaros 
gehoren Eiche und Buche zu den die Landschaft bestimmenden Baumen, 
wahrend Koniferen zuriicktreten. Die siebenbtirgischen \\'alder endlich werden 
von Eiche, Buche und Nadelholz gebildet. 

Urn diese Tatsachen durch einige wenige Zahlen zu belegen, wahle ieh 
aus clem BEDbschen Werke die Berichte einzelner F orstverwaltungen, die 
raumlich weit getrennt voneinander liegen. Wenn auch diese Aufzeichnungen 
schon alteren Datums sind, aus dem Ende der siebziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts stammen, so geben sie zwar vielleicht nicht absolut richtige 
Werte, aber dennoch ein zutreffendes Bild von der Verbreitung und Zusam
mensetzung der Forsten. Die verzeichneten Zahlen sind naturgernaB relativ 

I) A. BEDO, Description ~Q~ "Ch,c:om~erc. fo~'de I't:tat d'Hongrie. Blld,pest t878. 
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u nehmen. Das Areal der einzelnen Venyaltungen ist ungleich RIOl3, und 
laher \vurden in der folgenden Tabelle auch andere, nicht auf den \Vald be
ugliche Daten mit a1lfgenommcn. Die Einheit des angenommcnen Flachcn
naDes ist ein Hektar '). 

"aid 
icht be\Yal(lek~ Terrain 

hi.~ 600 m 
j Ejcllt~ 

)'I~f'reshuhe 1 ~:~l~~h;lZ. 

Meereqhohe J~:~:: . 
Uber 600m I ::\adelhr,\z. 

~I 101.1 47186.9 
12393.8 I 447~.5 

6 °94.5 
16681)·5 

5 lZO·5 5 r lZ.6 

437()2·3 42 0i4·3 

24 650 -4 

7 257. 1 

13S::!·9 
50 . 1 

ljlU3· 1 

0]89. 1 

288,9 

53 2li.S 

49·5 

1IJ2131.1 

(j11.9 

(j ISS II 

i 

170 7.5 
32 60~1 (, 

-f.) 590.1 
12656.4 

\larnHlr(\~ 

~;:iR(·t 

207 02 1.1 

40 }~lG.6 

3ii. S 

2 lOI.I) 

i'l·13·S 

~). z 

2SI_L!.6 

i..f 131·9 
105 88+ 5 

58 992.1 
3508.0 

135. 2 

233(,·8 

93 29.0 

17 y09·0 
29282.2 

Zur Erl<iuterung der Tabelle st:i noeh Folg'endes hinzugesetzt. Die \_'\'alJer 
les Forstamtes in Lipt6 Ujv;:ir und Brezn6banya bedecken die Abhang-e 
ler Niederen Tatra und der im Sliden vorgelagerten Berglandschaften; nur 
:inige wenige Forsten nordlich der \Vaag kommen noeh hinzu, die von 
/yc1lOdna aus bcwirtsclla{tet werden und den vVesten der HoIren Tatra cin
lehmen. Diosgyor liegt in der Matra bei Miskolcz. Dem Forstamte in 
Jngvar unterstehen die \Valder des Ungtales und seiner Zufllisse in den 
Naldkarpathen bis zur Landesgrenze. Die Forstcn des Komitates Marmaros 
)fiegt zum granten Teile die Direktion in Marmaros Sziget. Es geharen 
lierher die Walder der hoheren Waldkarpathen im Norden von Kiratymezo, 
lie Waldbestande im Gebiete der Theillquellen und elldlich die Widder des 
)beren Vissotales bstlich von Fe1so Visso. Topanfalva liegt irn sieben
)iirgischen Erzgebirge; die Walder von Zalathna bis Vidra sind diesem For'st
lmte unterstellt. 

1) Berechnet aus den Angnben yon A. BEDO! cler nach .Arpent-« zahlt. I Arpent = 
1.5755 ha. 
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Dritter Abschnitt. 

Die Zellenkryptogamen der Karpathen. 

Erste,; KapUeL 

Die Thallophyten. 

\V oh1 nm in schr wenigen pfbnzengeographischen Schriften finden die 
niedcrcn Kryptogamen cine ihrcr Bedeutung im Vegctationsbilde entsprechende 
Behandlung, wei I die Systematik def einzelnen Gruppcn und Gebicte noch 
auf sehr unsichercn Fu[1en steht. PRanzengeographischc Schilderungen werden 
naturgem~in oft \'on ihncn absehen mussen, und allgemeinere Schliissc aus 
gesichcrtcn Tat::;achen zu ziehen, verbietet die geringe Zahl der festgestellten 
Beobachtungen. Aus solchen Erwagungen ycrzichte ieh hier, 'wie schon in 
Bd. I erfulgtc, auf die allgemeinere Besprcchung def Algen und Pilze, wie
wohl cine nicht llnerhcbliche Zahl einschHigiger Arbciten~ namentlich aus der 
Feder von F. H.\Z~Ll~SlE.Y, yorliegt. Insbesondere sind einzelne Gruppcn der 
Pilze eingehend studicrt, und die Abhandlungen von P.\!\TOCSEK, GRU~O\V, 

GCT\\-[?\'SKY, J. St':IIL\L\::\.\' haben auch die Diatomeen des Gebietes naher 
kennen gdehrt. 

Den Kieselalgen cler Hohen T,itra hat J. SCHUMA:\?\ I) ein besonderes 
Studium ge\vidmet und aus diescm Gebicte 205 Arten gesammelt. Er ge
langtc hierbci zu clem Ergebnisse, daD 27 Arten~ die er in cler Eisquelle bei 
Koscielisko (978 m) auffand, anderwarts in seinen Aufnahmen nicht vertreten 
waren; er vermutet daher, dan es sich hier urn Sippen handelt, die an kalk
reiches \Vasser gebunden sind. Die Zahl der Arten nimmt mit der Hohe abo 
H.undet man die SClIc:\1:\~:\schcn Hohenwerte ab, so zahlte er 

in 1300 m Hohe 1;8 Arten 
1700 m 143 
2050 m 113 

bei 2150 m noch. Ic6 

In die letzte Gruppe gehoren z. B. Epithemia zebra, Eunotia Arcus, 
Diatoma elongatum, Hantzschia Amphioxys, Cymbella gracilis u. a. Der In
dividuenzahl nach herrschen in dieser Hohe vor: Eunotia Camelu5, paludosa, 
gracilis 1 Meridion circulare, Diatoma Mesodon, Hantzschia Amphioxys, 
Achnanthes lanceolata, Cymbe\\a Cistula, Ceratoneis lunaris, Navicula crypto
cepbala, oblonga, firma, Stauroneis Smithii, anceps var. amphicephala u. a. 

1,\ J. SCHl'M.U'S, Diarome~JI du Kohen Tatra. Wlen 1867. 
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Ein Vergleich mit anderen Fundstellen brachte J. SCUU'\IA:\~ zu cler An
nahme, daD die yon ihm nachge\viesene Artenzahl ctwa vcrdoppelt ,,'erden 
musse, urn dem wjrklichen Bestande nahe Ztl komrnen; denn dann erhalt man 
\Verte, die den bei Dresden, Konigsberg und anderwarts gcrnachten Er
fahrungen entsprechen. Das stimrnt auch in erfreulicher \Vtisc mit dell Be
funden von N. FIL<\.HSZKY, der flir die Pieninen 22 Gatttlngen mit I:! 1 .'\rten 
Diatomeen angibe). Die meistcn der von tetzterem Forscher gefllndencn Arten 
sind mit den bcreits durch SClICM.\.:\::\ festgestellten Sippen idcnti:;;ch. Das 
gilt auch ron der von A. LI\'GEL~HEL\I") entworfcnen Liste der Diatomeen aus 
dem Tuffe von Bielypotok bei Rosenberg (Lipto-Rozsahegy). Hicr fanden 
sich Achnanthes exilis, Cymbel1a caespitosa, cistula, cymbiforrnis, Diatoma 
dongatum, hicmale, Fragilaria mutabilis, Gomphonema constrictuU1, Meridian 
circulare, Nitzschia angustata, Syncdra lanceolata und die als neue ,\rt crkannte 
Tetracyclus rhomboideus. 

Gehorten wohl die meisten dieser Arten der lebcnden Flora an, waren 
also rezente Indiyiduen, so ist die Zahl der in Ungarn fossil gefundencn 
Species keine ganz geringc. t:m deren Erforschung hat sieh namcntlich 
J PA;';TOC~Eh: groBe Verdienste erworben. 

Characeen. Gerade die sorgfaltige Bcarbeitunti der ung'arischcn Chara
cecn aus del' F edcr yon :\, flL\RSZKy3) zeigt so recht, wie wenig gekJart 
unsere Kenntnisse von der Verbreitung der Arten dieser Farnilie in den Kar
pathen sind. Die Bcobachtungen des genannten Forschers habcn flir die 
Flora von Budapest nicht wenige Neuhcitcn erbracht l und somit ist die V cr
mutung durchaus begr[mdet, daO auch im Hligellande des Gebirgcs noell 
mancher gute Fund in Aussicht steht. Die Umgebungen von PreOburg und 
Hermannstadt wurden ehvas eingehender durchforscht, und sofort zeigtc sich 
in diesen Gebicten eine grbDere Artenzahl. 

Bisher kennt man aus den Karpathen folgende Sippen: 

Nitella syncarpa, Umgebung von PreOburg (Pozsony), 
NiteHa capitata, im salzigen Wasser von Vizakna (Salzburg) bci Hermann

stadt (Nagy Szeben), 
Nitella fiexilis, im Salzwasser \'on Vizakna, Torda, Szasz-Varos. Die An-

gaben wurden angezweifelt; ich sdbst fand sic nicht, 
Nitella gracilis, angeblich bei Vizakna wachsend, also gleichfails Halophyt, 
Nitella tenuissima, in der Umgebung von Hermannstadt, 
Chara coronata, wahrscheinlich weiter verbreitet. FILARSZKY sah sie 

z. B. von Miskolcz, Ungvar, Szatrnar, von Felso Arpas in Siebenbiirgen, 

1) F. FIl.ARSZ.KY, Beitrage Algen\'egctation Pieninep.-Gebi.rges. Hedwigia XXXIX (1900" 

133, 148. 
2) F. PAX, Bcitrage foss. Fl. Karpathen. Englers bot. Jahrb. XXXVIII ((906), 30 7. 
3) N. FILARSZK\', Characeen mit besonderer Rucksicbt auf die in Cngarn beobachteten 

Arten. Budapest 1893. 
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('}lara c:rinita 1 bekannt aus der Zips (Szepes Varalja,: nnd von Hermann

stadt, aher wohl sieher wciter verbreitet, 
("}lara contraria; Prefiburg; scheint \'Crbrcitct auf dcr Hochebene det Zips 

G;lIH)CZ~ hc.';mark, Bda;, 
Chara ~ymnophyila, Bad Rauschenbach und Ganoez in der Zips, bei 

\'crbicz in clef Liptau. 
Clura foctitia, die formcnrcichste und haufigstc Art def Gattung von 

weiter \' crbrcltung, 
Chara hi~pida, angeblich ill Ostsicbcnburgen (Tu5;nad, Bilcios, HaromszekL 
Cbara rudis, PrcDburg, 
(hara asper,l, gleichfalls \'on PreOburg. 
Char;) fragilis, wahrscheinlich im l-Hlgellande nic11t geradc selten; auch 

in SicbcnbUrgen. 

f-Iege ieh schon Zweifel an dl'm Vorkommen einigcr obengenannten 
Artcll) so mbchtc ieh femer Chara ceratophyll:l, die ,im Torfmoor am Blldos 
schon im V L'n\'('scn~ gcsammelt scin 5011) lieber ans der Flora der Karpathen 
gestriehcn sehen. 

enter den ung<ll'i~chcn Characccn besitzt wcitaus das groOte Interesse die 
heri.ihmte eh a ra cr i nit a. fur welche FIL.\H.~ZKY die Hi.ngst bekanntc Partheno
genesis neucrding-s wieder besUitigte. Vie Species ist diocisch. \\'ahrend 
abet \\'eiblichc !ndiyiducn sehr \-erbreitet auftretcll , gehbren mannEche Pflanzen 
zu den groOtel1 ::ieltcnheitcn. \\'. Mlla~L\ Ji kenrit iibcrhaupt nur vier Standw 
mtc solcher: Gurjcn am Kaspischen IVleere, Piraeus in Grieehenland, Cour
teison in Frankreich und Hermannstadt. ()b die Art an letzterem Orte noch 
('xistiert, ist vielleieht et\\'as zweifelhaft. 1ch suchte dort unter Fuhrung meines 
sachkundigcn Freundes: des Apothekers HEXIUCH in Hermannstadt, vergeblich 
nach ihr, auf mehreren Exkursionen. Jedenfalls hat FILARSZKY das Verdienst, 
im ungarischen Ticflande 110ch einige Standorte fur mannliche Pflanzen 
nachgewiesen zu habcn. Er sprieht die Vermutl10g aus, daB manoliche Indi
vidueo nUT aus befruchteten Oosporen hervorgehen, wahrend weibliche Pflanzen 
aLlch aus parthcnogenetisch entstandenen Oosporen sich entwickeln. 

Planktonuntersuchungen der karpathischen Ge\yasser stehen, soweit sie 
auf das Pflanzen reich sich beziehen, ooeh aus, und doeh soUte gerade die 
Haufigkeit der herrlichen Alpenseen bei ihrer weit gegen Osten vorgeseho
benen Lage zu solchen Studien Veranlassung gt:ben. L. v. Loczy hat mit 
einem Stabe gelehrter Forscher den im Herzen Ungarns gelegenen Platten see 
in einem vorbildlichen \rVerke geographisch und biologisch griindlich unter
sucht; in bezug auf die Gebirgsseen liegt bisher nur die zoologische Arbeit 
tiber die Retyezatgruppe vorl die auf Veranlassung der ungarischen geologischen 
Anstalt hervorging. 
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ZOLT.\:\ Yo-:\ SZIL.\llY Y) unterzog die Crustaccenfaun;l des Retyez,it einer 
besonderen Besprechung und zeigte einen schatfen Gegensatz in der Zusam
mensetzung der Tierwelt in den dnzdnen \Vasscransammlungen. Er untcr
scheidet ephemere \\'asserpfiitzen in den Talsohkn, die bei Regen sich fullen, 
bei Trockenheit bald austrocknen und oft in unglaublich kllrzer Zeit sich be
volkern. Der YVind bringt die Kelmc aus dem Talc hinauf, Aus ihnen cnt
wickeln sich Encypris conchacea, ornata, )'loina brachiata, Cyclops virkli:'., 
Daphnia pel1ucida u. a. 

In montaner bis subalpiner Hohe, zwischen J600 und J900 Ill, licgen die 
stimdigcn Tumpc1 mit lehmigcm Untergrunde in Vertiefungcn, n'dchc die 
Seitcnmulden eines ehernaJigen Gletscherzuges bilden, Die klcincn Seen im 
Galbinatale (18tJo m) und der Papusateich 1,186601) gehbren hierher. Fur sic 
sind charakteristisch Cyclops aftinis, Daphnia obtusa, Alana intcrmcdia. 

Eine dritte Gruppe bilden die \Vasseransammlungcn mit torfigem Vntcr
grunde, urn 1900 m HiJhe gelegen und an Stellen encrgischer Gktschcrhobll1ng 
ent:standen. Branchipus diaphanu~) Diaptomus tatrictls, Daphni3_ alpina ~ind 

ihrc Charaktertierc. Die O1cisten der alpinen Seen zwischen I goo m und 
2200 m Hohe sind Teiche glazialen Ursprungs mit felsigcm Cntt:rgrundc. Sic 
enthalten kein stehencles \Vasser, sondcrn werden von Alpcnbachen gespci:::t 
unci daucrnd entwassert. Sie bevblkern alpine Sippen, wic Cyclops scrrulatus) 
strenuus, Alena aftinis, Vaphnia Zschokkei, Gammarus pulex u. a. Zanoga
sec, Hl.lkurasec, Pclagasee und Zseminyesce kbnnen ais Bcispielc dicnen. 

Keinem Zweifel kann cs unterliegen. daO auch das pflanzlichc r\ankton 
bei genauerer Durchforschung ahnlichc Ergebnisse liefern O1llfs, wic sie hier 
kurz fUr die Crllstaceen wiedergegeben 'Wurden. Auch die irn Lauf~ der Zeit 
sich abspielende Yeranderung in der Zusammensetzung der Tierwclt O1nH im 
pflanzlichen Plankton ihre Analoga finden. Einc soIche konnte bcreits 
v. SZIL.\I)V gegenuber den alteren Forschungen von D.\TlAY feststellen. Er 
[ilhrt sic auf eine gelegentliche Eimv'anderung neuer Typen zuruck. Die Yer
arrnung der Fauna aber im Zanogasee und Bukurasee beruht auf ihrer Re
sieclelung durch eingesetzte Forellen. Die Zahl der Fische hat zwar zu
genommen; wenn sie aber angeblich die ehemalige Grone nich~ ruehr 
erreichen, so beruht dies auf einem allmahlich sich geltend mache.lden 
Nahrungsmangel. 

Pilze. Von den Pilzen, die auch clem Laien im Landschaftsbilde sofort 
auffallen, will ich hier den Beulenbrand der Maisfelder (Ustilago Maydis) 
erwahnen, der steHenweise in erschreckender Haufigkeit die Kulturen schaciigt, 
sdbs! dort, wo der landwirtschaftliche Betrieb in geordneter Weise erfolgt. 
Bis zu kopfgrollen Gebilden werden die Kolben deformiert, und ahnliche, aber 

1) ZOLTAN V .. SZILADY, Crustaceen des Retyezat. Mathern. natum. Bericbte Cngam xvrn 
(1903). 11. - Die Tierwelt der Tatras:een behl1ndelt A. WmRzEJsKT, ~faterialy do {aucy jezfor 
tatrzanskich. Spraw. Komis. fizyjogr. Kmkow X\'''I (1882). 2 (21S). 
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klcinerc Beukn crscheinen im mannlichen Blutenstande und an den vegetativen 
Tricben. 

\\'icucrholt wurde ieh nach def N"atur der zierlichcll, apfeHihnlichen, 
schwammigen) hdl gefarbtcn und meist an def Sonnenseite rot angelaufenen 
Gallen g-cfragt, die an den Alpenroscnbuschen haufig) stellcnweise 
sngar massenhaft auftrcten, und die wegcn ihrcs saucrlichen Geschmacks yon 
dt:Il 1 {irten gegessen w(.>rclen und in d(:f Tat als durststillcndes Mittel V c[
wendung fmuen ki..mnen. Ein Pilz. Exobasidium Rhododendri, crzcugt diese 
:\Iifibilclung' auf den BHtttern. 

Elldlich muB die wcite \~erbrcitung des Fornes fomentarius, des Feucr
sch\\"ammcs: hC1Torgehoben werden. del' in den yon dcr Buche gebildeten 
Urw~ddcrn uppig- gl~clciht. ZahlrelChe Fruchtkorpcr \-on anschnlicher Grone 
trilgt oft ein llnd ucrselbc St£lmm. Kamentlich in Siebenbiirgen bcruht auf 
clem Vorkommen dicses Pilzes cine kleinc Industrie, die das Ge\\-ebe des 
Fruchtkorpers Zll Miitzcn und Schmuckg-egcnstanden verarbeitct. Eill ruma
nischcr J lirt aber ohnc Stahl. Feuerstein und Zundcr 'wird sich kaum finden 
las~l.'n) namentlich in {'inem Lande, wo Stn:ichholzcr als rVlonopol gchandelt 
werden lind in ihrcr lie" ertung bci hohem Preise nur maflige Qualitat zeisen. 
1ch g-estehc gCTll ZU, daD auch ieh auf mcinen Exkufsionen In jenen Gebirgell 
d:.ls "Scaparato;-tn.:t als treuCH Bcgleitcr gem bei mil' fuhrte; cin solches Feuer
zeug crinnert an Ltngst \'crgangene Zeiten. hilrt aber oft llber Besclnyerden 
cincr regenrciehcn und kalten i\aeht him\"eg, die man im Kreise jenes Natur
\-()lk~s im Hoehgcbirgc verbringt. 

Dankbar erinnere ieh mieh allch der primiti\- hergcstellten Pilzgeriehte. 
die mir die Hirten g-astfrellndlieh darbotcn: zersehnittenc Fruchtkbrper, mit 
rohem Salzc bestn:ut lind in der Asche des Lagerfeuers oder, wenn es hoch 
kam, auf cincm heilkn Stein gerostet. \Yas dart gegessen wird von Pilzen~ 
kann ieh nicht g'cnau angeben; 1eh hatte den Eindruek, dail so ziemlleh aUes 
genossen wurdc. Eine Anzahl Arten notierte ieh; viele \'Crmochte ich nieht 
zu bcstimmen, und so kann ieh wenigstens cine, \\'enn auch unvollsHindige, 
Liste cler in den Karpathen \'orkommendcn Sp eisepilze geben, die 11ach 
den Angaben \'on K. KALCJrnl\.J·:.:'\~ER und L SClILOGL l) vervollstandigt 
wurde. Iell besehranke mich hicrbei auf die Hymenornyceten. 

Clavariaceae: Clavaria aurea, Botrytis, £lava und formosa. 
Hydnaeeac: Hydn~m cirrhatum, erinaeeurn, repandum; Phaeodon 

imbricatus. 
Polyporaeeae: Pol)lporus caudieinus, frondosus, ovinus, ramosissimus; 

Fistulina hepatica; Boletus aereus, bovinus, edulls, lurjdus{!}, luteus, rufus, 
scaber, spadieeus) 5ubtomento5u5, variegatu5. 

I,~ K. hAl CHliRES:-.ER. I.'fibare lind giftige Scbwlimme in den Karpatben, Jahrb. ungar. 
Knrpatbenyer. IV ~1877'. tIS: 1.. SCHIllo!., Pilzruarkt in Ung. Hr~disch. Osterr. bot. Zeitschr. 
XXXYJ (1886' 299· . 
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Agaricaceae: Cantharcllus eibariu5: Coprinus Spt·c.; Laetaria 
deliciosa, volema; Russula alutacea, integra, luteal \'esca; Marasmius 
alliatus, caryophylleus; P s alli ot a arvensis, carnpc~tri5) syh-atiC3j P hoI io ta 
mutabilis; Ag a rieu 5 Columbetta, gambosus, graveolcns. ostreatus, salignus, 
ulmarius; Armillaria mellea; Lepiota procera; Amanita caesarea. 

Flechten. Die Arbeiten und Exkursionsberichte \,on R\RTIl, Bom':R,'-,l';'I, 

v. BOLLA: H.\SZU!\SZKY, HOl.l'})Y: S'1'1-:1:'<, LOJK.\, Z.\I\UHT{ 'K:\EIZ 11. a. habcn 
aus den Karpathen wiehtige Aufsehliisse liber die Fleehtenftora erbracht, a\)('1' 
sie gestatten noeh nicht, einen Ycrgleich zwi5chen den einzdnen lkzirken de:; 
Gebietes zu ziehen; denn auf weite Strecken Jlin 1st das Gebirge in licllf'IlO
logischer Hinsicht noch eine Terra incog·nita. Dazu komrnt, daIl hoch"twahr
scheinlich ein Gegensatz zwischen Ost- und \Vestkarpathcn in der FIcchten
flora nicht so scharf zum Ausdrucke sich bringt, wie in dcr Yertt;ilung der 
haheren Gewachse. Die Areale der in den \Vestkarpathcn gefunc1encn Rama
lina carpathica lind Nephroma arcticllm z. B. sind 110eh keinesfal1,o; sicher um
grenzt. 

Verglcieht man den neueren Bcricht liber die \'011 K. LOfTLE:.,nEl..:c;ER illl 
Gebiete des Negoi in clem Fogarascr Hochgebirgc gcsammelten Fkchtcn mit 
den Arten J die in der subalpinen und alpinen Region des am wcitesten gcgcn 
Nordwest yorgeschobcnen Hochgipfeb der Karpathen, del' Babia Gora) V{)f

kornmen, so ergibt sich cine 5chr \veitgthende Cbereinstimmung. Die Aus
beutc des genannten ForschersJ die A. Z\HUU.:tT!\:..\·U<!· bestiOlmtc, zcigt fo1-
gcndes Resultat. In den Hohenlagen ilber der Baumgrenze oder in 
ihrer Nahc \vachsen 

auf Erde oder Moos: Sphaerophorus fragilis, Cladonia gracilis, 
pyxidata, Feltigera venosa, * Solorina crocea, saccata, Stercocaulon torn cn
t05um, Parmelia encausta, Thamnolia vermicularis, Cetraria alcurites, ctlcullata, 
ntva1is, islandica, *tristis, Buellia pulchella, Gyalecta cllpuiaris. 

An den Stammen der Larche und Arve finden sich: *Uchro1echia 
parella, * Parmclia fuligino5a f. laetevirens, P. furfuracca, arnbigua) Cetraria 
glauca, * Letharia vulpina. 

An 5 tei nen vegetieren: * Arthonia impolita, *Lecanactis plocina, Rhizo
carpon geographicum, lavatum, *obscuratum, *Lecidea armeniac<lj fuU'.osa, 
Dicksoni, *lithophila, BiatorelIa cinerea, *testudinea, *Toninia Loitlesbergeri, 
* Haematomma ventosum, * Lecanora polytropa, badia, * Acarospora sinopica, 
Gyrophora cylindrica, * tornata, * fto~culosa llnd einige ·wenige andere. 

Nur die Arten, die in vorstehender Liste mit eincm * bczcichnet H'urden, 
kenne ich nicht von der Babia Gora; einzelne von ·ihnen mogen in den Bes
kiden noch vorkommen, zumal z. B. die genannten SoIorina crocea, Rhizo-

J) A. ZAHLllRUCKNER, Verzeichnis der ... von K. LmTI.ESEERGER in den rum1l.nischen Kar· 
pathen gcsamme1ten Lichenen. Annal. nB:turhist. l10fmuseum Wien XIX (1904:'. 1. - B. STEl.-., 
Flechten der Babia Gom. Verb. bot. Verein Proy. Brandenburg XIV (1872). 74; L BOlmRsKI, 

5yst. ebersicnt Flechten Galiziens. Verh, zoo1. bot. Gesellsch. Wien XXXVI (1886,'. 343. 



126 Zweiter Teil, Vritter Abschnitt. 

carpon obscuratuffi, Gyrophora ftocculosa schon in def Hohen Tatra nachge
wiesen wurden. Alle anderen Arten aber wachsen auch auf def Bahia Gora 
lind sind zurn Teile Charakterpftanzen def hbheren Gebirgslagen. Die Sippen 
der Babia Gora aber) die in def Sammlung LOITLESBERGERs \\'ieder fehlen, 

\\·ie Icmadophila ericetorum oder Bilimbia sphaeroides) sind mit groOter V\'ahr
scheinlichkeit auch yom :\egoi zu enyarten. Ob freilich Alectoria rigida und 
nigricans, Polyblastia Scndtneri und Porina sudetica noch in Siebenburgen vo[
kommen, ist cine Fragc, die spaterer Beanhyortung zufallt. 

So zeigt diescr Vergleich in der Tat ein einheitliches Bild def Flechten
flora 1m Nordwesten und Slidosten des Gebirges. Spatere Forschllngen, die 
dringend not\\·endig sind, welden vermlltlich die allsgesprochenc Behallptung 
moditlliercn, aber \Yohl kaum sturzen. Anderungen sind sieber zu enYarten, 
schon \\'cgen der wechsd\'ollen Beschaffenheit des Cntergrundes. 

Die Abhangigkeit deT Kalkpfbnzen \'001 Substrate ist ein bisher noeh 
lange nicht gelbstes Problem, das offenbar \'iel sch\Yicriger liegt, als die daran 
gekniipften Theorren von THL'R~L\':-'::\, ~AGELI und ScrUMPElZ annehmen. 
Pftanzengcographisch verdient Bcachtung die Tatsache, daO mehrere Species 
in dem einen Gcbiete streng an Kalkboden gebunden erscheinen, wahrend sic 
in anderen Gegenden bodenvag sind. lch erinnere nur an Chamaeorchis 
alpina oder Dryas octopetala, die in den Karpathen nur auf Kalkboden 
,,·achsen, in den Alpen in bewg auf das Gestein aber nicht wahlerisch sind, 
Fi.ir einzelne Fane mat sich zeigen) daD Pflanzen, die Trockenheit lieben und 
vie! \Varme zu ihrem Gedeihen brauchen, in einem feuchten und kalteren 
Klima \rarmerc:: Boden, wie der Kalkbodcll es ist, bevorzugen) dan in cinem 
trockencn und warmcn Gebiete aber diese Forderung wegfaHt. Das heiD.t 
also: Gunstigc Bodenverhaitnisse konnen bis zu einem gewisscn Grade UI1-

gimstige klimatischc Faktoren eiiminiercn. 
H. /\, VlEPDELL T) hat die steinbe\'lOhnenden Flechten in flinf Gruppen. 

\'erteilt: I. Lichens calcicoles, 2. L. calcivores, 3. L. silicicoles calcifuges, 
4. L. silicicoles semi-indifferents und 5. L. omnicoles. Er begrundet die 
Unterschicde durch das schnellere oder langsame \\7achstum des Thallus und 
die Mbglichkeit, die Apothccien durch rasches Lbsen des Gesteins zu ver
scnken. Die Anregung, die der genannte Forscher gab, verdient ohne Z"'cifel 
eine grundliche Nachpriifung und sorgfaltige Untersl1chung, schon deshalb, 
weil AR:"OLD dUTCh Funde nach\yeisen konntc1 daB gewisse Sippen von Stein
flechten Tirols unter Umstanden auch auf Rhododendronzweige iiberzugehen 
vermogen. 

Wahrend Verrucaria fuscella, Lecidea armeniaca, Haematomma ventosurn, 
Lecanora badia, Acarospora sinopica als bodenvage Arten geIten mussen, 
mochte ich andere als kalkfeindlich bezeichnen. Hierzu rechne ich Rhizo-

J) H. A. WEDDELL. SUI: Ie role du substratum dans la distribution des Lichens saxicoles. 
Compt. rend. Acad. Paris LXXVI ;187-1)-",1247. Remarqncs sur Ie role ... Ann. sc. nat. 6. ser. 
1 :1875). 394. 
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carpon obscuraturn, Lecidea confluens, L. fumosa, Lecanora atra, Parmelia 
caperata, P. encausta u. a. 1m Gegensatz hierzu stehen die im Gebiete der 
Karpathen sich als kalkstet erweisenden Typen: Vcrrucaria calciseda, V. ru
pestris, Gyalecta cupularis, Lecidea emergens, l.ecanora dispersa, Caloplaca 
chalybaea, Rhizocarpon Weisii, Thailoidima coeruleo-nigricans u. a. 

Unter den Charakterftechten der Waldregion spielen die flllffallendcn Ge
stalten der Bartflechten die wichtigste Rolle: Alectoria (Bryopogon) jubata, 
Usnea barbata, plicata und longissima, deren Thallusgebildc ich an cler Babia 
Gora, sowie am Pop Ivan in der l\.t,lrmaros bis 5 m Lange erreichen sah. 
Ihnen schlie13en sich Alectoria sarmentosa und Letharia divaricata an. Die 
Rinde glatter Stamme, vorzugsweise der Buchen, bedccken die groDen Fladen 
von Lobaria pulmonaria; ferner erscheinen bier Ramalina calicaris, Lecanora 
intumescens und die formenreiche Graphis scripta, wilhrend die Nadelholzer 
von Parmelia saxatilis, Biatorina Ehrhardtiana, Thelotrema lepadinum u. a. be
vorzugt werden. l\Iehrere Cladonien, sowie Coniocybe furfuracea :::.ind treUl: 
Begleiter der vValdftora an Banm~ti.impfcn und auf ;Ihnlichcm Substrate. 

Z\reit!'s Kapitl'l. 

Die Bryophyten. 

\\,-'ie die gebrauchlichsten Florenwcrke die Pteridophyten Zl1sarnmcn mit 
den Bliitenpflanzen zum Gegenstande der Behandlung machen, so fmden auch 
in pflanzengeographischen Abhandlungen Farne und ihre Verwandtcn die Ihnen 
zukommende Beachtung. N ur selten aber greift man zurtick auf die Bryo
phyten. Obwohl auch gerade fur die Karpathen in der Erforschung einzelner 
Bezirke empfindliche Liicken hervortreten, solI d3S, was mir als geslchert er
scheint, hier seine Zusammenstellung £loden. 

1. Lebermoose'). 

In der folgenden Tabelle fehlen nur die Ricciaceen und Anthocerotaceen. 
Da zurzeit eine zusammenfassende Ubersicht der karpathischcn Hcpaticae 
neueren Datums noch aussteht, wird die folgende Liste viellF.!icht nicht gauz 
ohne Vorteil sein. 

1) Vgl. namentlich K. G. LIMPRICHT, Lebermoose Hohen Tatra. Jahresb. Schles. Gesellsch. 
Breslau XLIV (1877). 143; BREIDLER, Beitr. Moosflor. Osten. bot. Zeitsc:hr. XL ;1890). 148: 
WARNSTORF, Beitrage. Ebenda XLV (1895:. 142; LOITtESBERGER, Verzeichn ...• Ann. naturh. 
Hofmuseum Wien XIII (1898). 189; K. MOLLER, Lebermoose, in RABENllOR"T, KryptogamenfL 
VI. Bd. Lief. 1 u, f.; F. MATOUSCIIEK. Additamenta. Mag. bot. Lapok IV (1905,. 78. 
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" " ~~ H ~t ~2 :':tandort 

~< ~.-: 
--------

~:lntt:ria nlpin:t. T Kalkpflame. 1 thenpflumc. ~ubalpin. 

l'cltulepi.~ gran,lh Feist'npflame, suhalpin. 

Reboulin hemi,phal'Yica ~ Krrlkfelsen. 

Grimahlin frarmlls + hnmo<e Fel~en. 

Kcesidln rn Jl t ~ t r i ~ Kalkpflanzc. I()o6 an fcuchten Fd 
urn Fenyuhazft in de< Fatr:t Ik 
I.I);(;r:L~!lcn! entdeckt. 

nas~er noden. Ibcbllfer. 

1'imbrinrin + fenchfl Felscn in de< Tatra. 
I.indenhcrgiana. + kalkhaltige Felscn, alpin. 

('Oll{)Ccl'halu, ronicns fcuchte Feben, Uachufer, Walder. - ,\u 

fossil im Tuffe ,on RO,lkov 1 
Kra 1 ovan. 

Huctgia rOlllanita. fenehte Felscn. ~\1balpin und alpin. 

Ch(!}llioC'nrpon q\l:lrir:1tu, + fCllehte Feben. Ertle. 

Ricc:1rdin pinglli~ . + na~Str Boden. 

mnltitidn + fenehter Boden. 
i[l.lifr()ll~ + fenchtcr Boden. 

+ faulende Stiimmc illl \YaIde. 

Met?gerin + + Felsen, Baumrinde, \Yaldm(Jos, gern an Bucl 

p\1besc('n~ T -,- cbcn~o. kalkhold. 

l'ellia epiphylla + 
) feuchre )\eesi::lllU -;- Felsen, Ihtchnfer. \\uldboden. 

Fuhbroninnn I- + 
Hlasiu pnsilla + nasst!r Boden. 

1- l)S~Ombl on in pll~ilJa + nasser Boden. 

(;Ylllll"mitriullJ concinnatllll) + + l'elst:n, :iUbalpin. 

cornJloidc~ . + Felsen, nicht auf Kalh., alpin. 

\Tar~tlpclla emnrginata + + feuchte }<'elsen, Erde. 

aqllatica. r ebenso. 

rohusta + fellchtes Substrat. snbalpin. 

lapponica + fenchte Felsen, alpin. 

sphacelnta feuchte Steine, !;l!.balpin. 

Fum'kii + + kiesig-toniger Boden. 

Sprut:ei Felsen, alpin und subalpin, in d" Tatra. 

den,:ifolia auf Erde. snbalpin. 

;\[1rdin ~calnri~ . + + + auf Erde. 

minor + + auf Erde~ 

eOllljlressn auf Erde. Steinen. 

ohovatn -;- + auf kris!allinischem Crgestein, alpin und s 

alpin. 

hyalina + + + ErdnlOos, nm bis an die Baumgrenze gehe 

crenulata + + feuchtes S\lbstrnt. 

~\Jllozia ianceolnfa + + schattiger Waldboden, gem ,n Waldbiicl 

riparia + + + iiberrieseIte Felsen. 

pumila + t - -.. fenchte Fe1sen. 
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~g,!.gE-lfe. 
~] I~< l~< 

Aplozia spbllerocarpa . 

autumnalis . 
Lopbozia Mullen. 

Homschllchiana . 
barbata 
orcadensis 
alpestris 
ventrio:osa 

porphyroleuca 

bicrenatn 

excisa 
Kunzeanu 
intermedia 
inflata 
incislt 
lycopodioides . 
quinquedentata 

F16rkei 

attenuata. 
Michauxii 
minuta 
exsecta 

J>lngiochiln llspJcnlohleh . 
interrupta . 

Mylia Taylori 
Lophocolea bidentata . 

minor 
heterophylla 

Chiloscyphus po]yanthus. 
Harpanthus scutatus. 

Flotowianu~ . 

Cephalozia catenulnta. 
bicuspidata 
connivens 
meJia. 
pleniceps 
lencan~ha 

Teclusa 
Nowellia curvifolia • 
Prlonolobus Hellerianns . 
Cephaloziella divaricata • 

Pax, Karpathen, JL 

Standort 

I
, ++ [I ++-T1--'---+--;I-f-'U-Oh-te wa~~~t~::~-~l~i~-a~~:~~ Variet~ten 

I 
(tersa, minor;. 

+ moorige Stellen. nltr in den unteren Regionen. 

I ++ \ + I schattige Kalkfelsen. 

I 
feuchte J'elsen. 

+ + Erdmoos. nut in niederen Lagen. 
+ I I }'elsen, subalpin. 

I 
+ + + I Erdmoos, kalkfeindlicb, subalpin und alpin. 

f + i + + schattenliebendes Erdmoas. 
I + I + + morscbe BaulUstlnnpfe, 1l.1Ich auf Enit'. sub M 

, alpin, alpin. 

II ++ + sandigMtoniger Boden. Niedere Gebirgslagen, 
in Siebenbiirgen :mcb sllbalpin. 

+ Erdmoos niederer Regionen. 
+ Waldmoure, 

II +! + Erdmoos niederer Gebir~lagen. 
moorige Stellen. 

+ + feuchter Haden, n,1uIDstiimpfe. Rachufer, 

II + + Waldmoos, besonders in dermontancn Region. 

I +

+ + + feuchte Felsen, hum bis in subalpine Ilohe 
gehend. 

1+ + 

I~ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ feuc.bte Stell en, Il.l1f ~Ioosen, besonders mOD-

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

tan und subuipin. 
scho,ttigc Walder, Daum"tiimpfc. 
\Valdmoos der Bergregion. 
FthenIDoos montaner liGhe, auch subalpin 
llDtere \Valdregion, an Ballmstammen_ 
baufiges Waldmoos, mit alpinen Rassen. 
scbattige Kalkfelsen. 
schattige FeIsen, modemde Stamme. 
schattig-feuchte ~tellen in niederen GebirgsM 

Iagen. 
Waldmoos. 
morscbe RaumstUmpfe. 
Waldmoos mooriger Stellen. 
schattige Felsen, fanles Bah, 
snmpfige, schattige Steilen, montan und snb~ 

alpin. 
motscbes Hotz, auf Moosen. 
Baumstiimpfe, auf Erde; auch alpine Rassen. 
5chttttige Walder. 
Baumsttimpfe, montan und subalpin. 

+ mit vorigem. 

+ )' WaldPloo~ deT Bllchenregion. 
+ Waldmoo~ del' 1311chenregion, 
+ schattige Walder. 

+ morscbe Baumstiimpfe. 
+ I morscbes Holz. 
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(ldnntoschisma Sphagni 

Kantia Ttich(Jmani~. 

Uuzzania tri1ob~:n 

triang\11nri~ 

}'Ieuror.lnrla albes("cns 

J.epid(.)zia $("tncen 

replans 

Hlephnrostom:1. tricbophyl-
111m 

~diforme 

Anthc1in. jul:leca 
llindis 

!'tilidium ciliate 

Trichocolea tOll1entelb 

Diplopbyllum 1l.1bicltn,~ 

obtnsifolinm. 
Scapll.nia nClllon.sa . 

undu]nta 

\\!ig;in05!l . 

irrigll!l. 

aequiloba. 
resupinata 

compacta. 

C'IHta. 

nmbro~a 

~nbalpina 

fnpestris 

crnssiretis. 

Radula comp1nnata 

Lindbergii 

Parella laevigntn . 

pl:l.typhylla 
Lejcunia calcarea 

serpyllifolia 
Frullania dilatata. 

tamarisci 

Zweiter TejJ. Dritter Absehnitt. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

I + 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ z\\ ischell Moos. 

T feuchle Erde. faule Stamme. l'fer von \\,'ald-

biichen. 

+ 1< elsen. Baul1lstumpfe. nich! im hoheren Ge~ 
birge. kalkfeindlicb. 

+ Fehenll1oo~. kalkfeindlich. 
fenchte Ortc. alpin nnd sub alpin. 

~umpfige Orte. montan und :mbalpin. 

+ sehr verbreitetes \Valdm005. 

+ 5ehr Yerhreitdes \\'aldmoos. oft an Bachufern. 
alpines uUli subalpines Fdsenmoos. 

+ feuehte Fel5cn cler alpinen Region. 
+ [cllchte ()rte der tdpinen ]';'egion. 

+ vcrbreitetes Moos 'll1fver~chiedenen Substraten. 
;;chattige \\ tilder. ErlenbrUehe. 

i + \'erbr<:itetes Lebermoo~: im Hochgebirge die 
Sub~pecie~ tnxifolimu. 

+ I kif'sig-toniger Bodell. 

+ ~ \\'aldboden. Felsen. in den untcren Gebirgs
Ingen. 

+ feuente Felscn 
T uberrieselte Fehen. snbulpin. 

I sumpfige Stell en. 

+ I Feisen, kalkhold. 
fenchte Felsen. 
fCllchte Stelleu, nllr in niederen Gebirgslagen. 

+ wie vorige. 
+ Erdmoos fellchter Standorte. 
+ Baumstiimpfe. feuchte Felscn. 

+ feuchte Felsen, Kalkfelsen. 
+ feuchte Stellen, subalpin und alpi.n. 
+ wie vorige. 

+ Silikatfelsen im Altgebiete. 

+ Baumrinden. gern an Buchen, morscbes Bolz, 
Felsen usw. 

+ 
T + 
T + 

Silikatfclsen. 

schattige FeJsen, gem auf Kalk. 

altes Hoiz, Felsen. gem an Buchen. 

zwischen Moosen, auf K a 1 k. 
feucht-scbattige Stellen, Holz, Felsen. +1 + 

+ + 

+ + 

an Baumstiimmen. namentlich Buchen, nur in 
den tieferen Lagen. 

schattige Walder, Cfcr von Waldbacben. 

Die vorstehende Tabelle zeigt ohne weiteres, daD groDe StreckeR des 
Gebirges bryologisch noch sehr. llnvollkommen bekannt sind. Das gilt nament
ich fur die Waldkarpathen, aber auc!' fUr die Rodoaer Alpen, aus denen nach 
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unseren jetzjgen Kenntnissen noch manche sonst recht \'erbreitete Art fehlt. 
Legt man ferner die Unsicherheit der Nomenklatur und die Schwieriukeit bei 
der Trennung der Arten einzelner Gattungen auf die V':agschale, so ~ird ein 
Vergleich der Lebermoosfiora des \Vestens und Ostens nicht auf so fester 
Basis beruhen, wie es fur die hoheren Pflanzen zutrifft. 

Die Lebermoose gehoren zum weitaus gr()flten Teile zu den Pflanzen, d.e 
zu ihrem Gedeihen vieI Feuchtigkeit bedtirfcn. Nach den Erfahrungen, welche 
die Phanerogam en Hefern, stehen beziiglich solcher Verhaltllis51.! die ()st
karpathen gegen die westliche Gebirgsrnasse erheblich zunicK, und so wird 
man von vornhcrein eincn groileren Reichtum der \Vestkarpathen an Leber
rnoosen erwarten. Die obige Tabelle unterstutzt diese Folgerung. Freilich 
zeigt sic auch, dan gewisse Species des Ostens in den Zentralkarpathen fehlen, 
so Sippen von Lophocolea, Cephalozia, Scapania. Hierbei ist aber zu hertick· 
sichtigen, daf3 Lophocolea minor, Cephalozia plenicep:'i) rec[usa n. a. mit 

Fig. It. Sauteria alpina. A Fruchtender Rasen. natllrliche B Mhnnlichc l'Hanze. zwei-
mal y<:rgrobert. C Fruchtende Pflanze. zweimal vcrgrol1crt. Arehcgonienstand mit reifen 
Sporogonen, F Einzelne Fmchthiille mit aufge~prungener Kapsel. F ObcrbllTIt. die Atern
offnungen zeigel1d. a Re3t der _.\rchegonieuwnudung. - Nach BrsClloFI' und LEl'lGEP., nu~ 

E:-;GLEIt-PRANTI", Nat, l'l1,anzenfam. I. 3. 28. 

graOter Sicherheit auch fur die Zentraikarpathen zu erwarten sind, da sie in 
Schlesien und Norddeutschland nicht [ehlen. 

Anders dagegen liegen die Verhaltnisse bei den in obiger Tabelle auf 
den \Vesten lokalisierten Arten. Die Marchantiaceen sind wahl ahne Zweifel 
hier artenreicher entwickelt und die Gattungcn Peltolepis, Neesiella und Fim
briaria diirften wahrscheinlich dem Osten wirklich fehlen. Daran rei hen s.ich 
dann einige Arten der Jungermanniaceen aus den Gattungen Marsupella, Nardia, 
Lophozia, Harpanthus, Pleuroc1ada u. a. Inwieweit fUr diese das obige zu
trifft, bleibt weiterer Beobachtung vorbehaIten. 

Sauteria alpina (Fig. I I) und Peltolepis grandis gehoren dem boreal-ark
tischen Elemente an j Firnbriaria pilosa verhalt sich ahnlich, ist aber in Europa 
auf den Westen beschrankt. Neesiella rupestris schlieDt sich den in den Alpen 
verbreiteten Lebermoosen an) die auch in den norddeutschen Gebirgen 
(Schlesien) \\·iederkehren. Grimaldia fragrans erscheint mehr auf den Slidell 
der AJpen beschrankt und ist fur Sjebenburgen viel1eicht noch Zu entdeckcn. 

9' 
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Die Gattung ,Bucegia galt zunachst als Endemismus der Bucsecsgruppe, bis 
es neuerdings V. SClIIFF~ER Ii gelang, dies interessante Lebermoos unter den 
von J. G'i.'()!{FFY gesammelten Materialien aus clem Grlinen See .. Tal der Hoben 
Titra aufzuflnden. 

2. Die Laubmoose. 

Die AI beitcll uber die Laubmoose def Karpathcn knupfen an die Namen 
von BAC:-'lG.\RTE~, HEUFFLER und HASZLl"SSZKY an; es folgtcn dann die 
Studien von CI-J.\tl;RIK~KI, JU:.ATZKA, KOR~lIL'BER) LIMPRICIlT, REI-II'IL-\?\l'\ u. a, 
In ncucrcr Zeit lieferten GEIfEEH, LOITU';SDERGER, MATOUSCHEK und R()LL 
nicht unwichtige Beitrag-c, und in den lett.ten Jahren haben GVORFFY und 
PETERFI mit ungewohnlichcm Eifer das Studium der Laubmoose gefOrdert. 
So kann das Gebict der Hohen Tcitra immerhin bryologisch als ziemlich gut 
bekannt gelten, wahrend aus Siebenhiirgen, ,yie namentlich die neueren 
Arbeiten zeigen, noch manchtr interessante Fund erwartct werden durfte. Die 
V/aldkarpatbcn \vurden dagegen kaum bcachtet. 

Eine groHc Filllc von Arten und Varietaten der Lauhmoose birgt die 
Karpathenflora. Aus den Rodnacr Alpen z. B. erbrachten die Exku'fsions
berichte von BRUI)LER, \Vi\J\.KSTORF und M.\TOUSCI-IEK im ganzen gegen 
180 Art~n. Dic meistcn dcr Sippen zeigcn eine lrcitc Verbreitung; fUr viele 
ist cs frL'ilich noch nicht erwiesen, aber mindcstens sehr wahrscheinlich, was 
auch die allgemeine Vcrbreitung lehrt. Insbesondere tritt beziiglich der 
Artenzahl innerhalb der Gattung Sphagnum ein Gegensatl zwischen Westen 
und Usten nicht besonders scharf hervor, wenngleich die Haufigkeit des Vor
kornmCllS und dam it die Bedeutung der Torfmoose fur das Vegetationsbild 
cler Land5chaft ost\\'arts erheblich sich abschwacht. 

Eine Anzahl \'on Laubmoosen fehlt den Ostkarpathen. Ich nenne unter 
diescn: Andreaea frigida J Molendoa Sendtneriana, Dictanurn Blyttii, neglectum, 
Sauteri, Campy lop us Schwartzii, Schirnperi, Campylostelium saxicola, Ditrichum 
vagillans, Grimmia sessitana, caespiticia, Ulota Rehmanni, Tetraplcdon angu
status, Plagiobryum demissum, \i\rebera gracilis, Mniobryurn carneum, Lescurea 
saxicola, Brachythecium glaciale, Hypnum dolomiticurn, hamulosum u. a. Es 
handelt sich hierbei urn Sippen, die in den Alpen, zurn Teilc auch in den 
Sudeten und mitteldeutschen Gebirgcn heimisch und verbreitet sind und viel
leicht in d~n Zentralkarpathen ihre Ostgrenze erreichen mogen. 

Anders liegen die Verhaltnisse bei den Arten: die fijr Siebenbiirgen naeh
ge,,·icsen \\'urden, deren Indigenat fUr die Hohe Tatra aber zurzeit noch zweifel
haft ist. Flir Tortella tortuosa, Grirnmia arenaria oder Dicranum Sendtneri 
durften sich doch wohl noeh Standorte auffinden lassen, dagegen ist Thui
dium pseudotamarisci ein in den Sudalpen verbreiteter Typus, der den West-

1) Y. SCHIFFNER, Uber das VorkQDl.i'Aen von Bucegia romanica. Magyar bot. LapQk vn 
(1908). 36• . 
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karpathen vielleicht wirkIich fehlt. Hochst auf(allend erscheint das Vorkommen 
der boreal-arktischen Dichelyma falcatum (Fig, 12) im Zanogasee der Retyezat~ 
gruppeJ flir die ich diesen Standort aus eigener Anschauung bestatigen kanIl. 
Ich glaubte anfanglich an eine Verwechslung mit Hypnum fiuitans, die am 
gleichen Standorte groDe Polster bildet, bis ich das Vorkommen beider Species 
selbst auffand. Yom Riesen- und Isergebirge der Sudeten fehlt somit jede 
Spur der Pfianze bis zu der im auDersten Slidwesten gelegenen Alpengruppe 
der Karpathen. Das amerikanische Dicranum scopariiforrne entdeckte ROLL 

Fig, 12. Dicbelyma falcatum. A Gipfelteil einer fruchtenden Pflanze. B Blattspitze, C Blatt
basis, D Kapsel. E Entleerte Kapsel mit Haube. F Peristom. - N ach BROTHERUS nnd 

LIMPRICHT, aus ENGLER-PRANTL, Nat. PRanzenfam. 1. 3· 132. 

bei 1800 m am Besineu im Miihlbachgebirge als Neuheit fiir die europaisclte 
Flora, und Cylindrothecium c1adorhizans, gleichfalls ein amerlkanischcr Typus, 
besitzt bei Maros Vasarhely seinen einzigen Standort in Europa. 

Die Rodnaer Alpen bilden auch bryologisch die Verbindung zwischen 
West- und Ostkarpathen, obwohl ihre Moostlora mehr an den Westen an
klingt. Spbagnum Wulfianum, Rhabdoweisia fugax, Cynodontium gracilescens, 
Dryptodon Hartmani, Blindia acnta, Grimmia torquata, Orthothecium intri
catum, Hypnum decipiens und Hypnum sulcaturn wachsen in der Tatra, 
feblen aber nacb den bisberigen Kenntnissen in Siebenbiirgen. Fur die 
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odllacr Alpcn wurden sic dUTch BREIDLER und l\L\TOC:-;CHEK festgestellt. 
lic hier nachgewiesenen Leptodontium styriacum und \Yebera proligera 
ellen cincn ausschlieDlichen Besitz jcnes Gebirges dar; ersteres ist ein Hoch
penmoos, Jetzteres wurde bisher nur in def \Valdregion der Alpen gesarnmelt. 

Es untcrliegt wahl kaum einem Zweifel, dan die Verbreitung def Laub
loose und speziell die Umgrenzung ihrer Areale 110eh lange nicht die so 
:hr cnyi_inschtc Sicherheit und Klarheit zeigt. \Yenn im folgenden dennoch 
ne V c.:rtcilung cler Arten nach pflanzengeographischen Elementen versucht 
erden !'oll, ~o darf hierbci obige Tatsache nicht unterschatzt werden. Aus 
iesem Grunde begniige ieh mich auch mit einigen pragnanten Beispielen. 
1 grolkn Zugcn aufgefant, gehoren die Karpathenrnoose ftinf Gruppen an, 
ie zum Tcile mit den im ersten Bande geschilderten pflanzengeographischen 
lementcn zusammenLdlen 1)3d. I. 217). Ich bczcichne sie als mitteleuro
iische, borcal-arktischc) alpine, dacisch-pontische und sudliche 
~rkn. 

Die mittcleuropai schen Sippcn, clert'n Areal sich annahernd dcckt 
lit clem gleichlautenden geographisehen Begriffe, sind uber das ganze Ge
irgssystem verbreitd. Ieh reehne hicrzu Dicranum flagellare, Muhlenbeekii, 
'issidcns bryoicles, Seligeria pusilla, Didymodon spadiceus, Grimmia Qvata, 
lagiopus Oederi, Buxbaumia indusiata, Homalothecium Philippeanum u. a. 
:inigc \"on ihnen, wic Barbula gracilis oder Ditrichum vaginans, sind flir den 
)stcn noch nicht nachgewicsen worden. 

Die borcal-arktische Artengruppe umfaOt Hochalpenmoose, aber auch 
'ypcn der subalpinen und cler hbheren Bergregion, die uber die Karpathen 
erbreitet sind. Ais Beispiele mbgen Schistidium lineare, Dissodon Froe
chianus, lIypnum Bambergeri dienen, die der alpin en Region angehbren; 
:rner die subalpiIH:n Myurella juJacea und Aulacomniuffi turgidum, Nicht 
nbedeutcnd ist die Zahl der Artcn dieser Gruppe) die dem Osten fehlen, wie 
'ayloria splachnoides, Myurella apiculata, Bryuffi arcticurn, Conostomum 
oreale, Orthothecium chryseum, Amblystegium curvicaule; Hypnum norve
ieum bewohnt auDer clem arktischen Gebiete nur noeh die Granitfelsen des 
olnischen Kammes in der Hohen Tatra. An das pfianzengeographisch so 
lteressante Dichelyma falcaturn (S. 133) schlieDt sich Eurhynchiurn hians an, 
as bisher gleichfalls nur aus Siebenbiirgen bekannt wurde. 

In der Gruppe der al pin e n Arten \'ereinige ieh diejcnigen Sippen, deren 
[auptareal in die Alpen [;:Hit, wenn auch in einzelnen Fallen ein deutsches 
littdgcbirge mit eingeschlossen wird; es ist eben bei den Laubmoosen noch 
icht mit volliger Sicherheit mbglich, [ester umgrenzte Gruppen zu schaffen. 
:h rechne hierzu HymenostyIium curvirostre, DicraneIIa GreviHeana, Tortula 
:iphylla, Pottia latifolia, Schistidium atrofuscllm, Grirnmia subsulcata, Tayloria 
!rrata, Dryptodon atratus, Webera acuminata, Orthotrichum alpestre u. a. 
ie bewohnen aUe die Westkarpathen und erscheinen gleichzeitig in Sieben ... 
jrgen. Oben wurde jedoch sch9'n betont, daD einzelne Arten dieser Gruppe 
L der Hoben Tatra in die Ostgrenze ihrer Verbreitung treten. Als weitere 
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Beispiele hierfur nenne ich noch Oncophorus \\7ahlenbergii und Grimrnia 
apiculata. 

Erreichen im Gebiete der Karpathen die boreal-arktischen Arten die 
i\.quatorialgrenze ihres Areals, so mischen sich hier mit Ihnen sud 1 i c h e 
Typen, die wenig norci,Yarts davon erloschen und nur an vereinzelten Stand
orten in Mitteldeutschland noeh erscheinen. Cinclidotus ripal ius lind Grimmia 
tergestina sind BeispieJe hierfur. An sie reihen sich Hymenostomum tortile, 
Gymnostomum ca1careum 1 Leptodon Smithii, Fabronia octoblepharis und 
Thuidium punctulatum, deren Ha1lptverbreitl1ng innerhalb cler Karpathen in 
Siebenburgen liegt. Ob soIche Typen vielleieht noeh zu dem pontischen oder 
mediterranen Elemente zu zahlen sind, muB dahingestellt bleiben. 

Als dacisch-pontisehe Sippen mochte ieh nur Triehostomllm bred
folium und Catharinca Hau13kneehtii bezeichnen. Ersteres schmuekt die mon
tanen Kalkfelsen cler Zinne bei Kronstadt (Brass6); Catharinca HauOkneehtii 
ist aus Siebenbiirgen und den \Vestkarpathen bekannt, tritt auch noeh in den 
Ostalpen Bayerns und des Allgaus auf. Entdeekt wurde die Art jrn Kaukasus. 

3. Die okologischen Verhaltnisse der Moose. 

a. Drr ,Ei't!filtfl 1,)011 Substrat und 1IIcercs/zolu. 

Die edaphisehen Faktoren, welche das Gedeihen der ~Ioose beeinftussen, 
sind teils physikalischer Natur und beruhcn in cler Exposition des Standorts 
und der Fahigkeit des Substrats, \Vasser aufzunchmen und festzuhalten, teils 
sind sic begriindet in der chemischen Zusammensetzung des U ntergrundes. 
Daher wird es auch verstandlich, dan in der Verbreitung der einzelncn Arten 
die regionale Gliederul1g deT Gebirgsflora zum Ausdruck kommt. Einige 
Beispiele mogen dies erlautern. Es finden sich 

\lnter~ und oberbalb der 
Baumgrenze 

F Ditrichuro vaginans 
glaucescens 

K Didymodon giganteus 
K Barbu1n. reflexa. 

Schistidium apocarpuro 
K gracile 
K Grimmia anodon 

montana 
F Doniana 
F ovata 

Racomitrium canescens 
F Amphidium Motlgeotii 
F lapponicnm 
K Ptychodium oligocladum 

Heterocladium squarrnlosum 
K Orthothecinm intricatum 

vorzngsweise unterhalb 
der Batlrogrenze 

Dicramlrn montanum 
fusces~ens 

K Seligeria Doniana 
recurvata 

Trichostomuro cylindricnm 
K crispuhnD 

Barbula gracilis 
K pahldosfl. 

Grimmia aretlaria 
Ulota. amel"ica.Da. 
Encalypta spatbnlata 

F Schistostega osmundacea 
Webera polymorpha 
Brymn clIspidatum 

torquescens 
Catol>copiutn nigritum 

oberhalb der Baumgrenze 

F Dicranodontium cristaturn 
F Grimmi!l apiClllata 

F incnrva 
sessitana 
funnlis 

Racomitrillw slldeticum 
K Plagiobryum demissum 

Zie:-ii 
Webera commlltata 

gra.ci:lis 
F Aulacomnillrn turgidum 
F Lescurea saxicola 

Brachythecium glaciale 
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unter~ unci oberhalb der vOTzugsweise unterhalb oberhaJb derBaumgrenze 
Hnumgrenze der Baumgrenze 

K Hypnum fastigiatum 
K Vaucheri 

Timmia austriaca 
F Oligotrichum hercynicnm 

Polytrichum ohioense 
K Leskea catenulata 

Thuidium abietinum 
Brfl.chythecium vagans 

reflexum 
K Eurbynchinm strill.tulum 

speci05urn 
hians 

RhYllchostegillm rotundifolium 

In dieser Listc sind die Arten, welche Kalkboden bevorzugen oder ihn 
ausschliefilich be\yohnen, durch ein vorgesetztes K bezeichnet, wahrend die 
Sippen, die als kalkfeindlich bewertet werden musseo, den Buchstaben F vor 
dem Namen tragen. Freilich wird diese Kalkstetigkeit oder Kalkfeindlichkeit 
noch durch weitere Beobachtungen und im gegebenen Falle durch Kultur
versuche naher zu prtifen sein; denn gerade ein Beispiel, das vielfach immer 
wieder nach den ersten Angaben von O. SENDTKER wiederholt wird, die 
Gattung Sphagnum, hat C. A. WEBER als irrtiimlich nachgewiesen. Die 
ferneren Beobachtungen von GRAEBKER, die gegen die Kalkfeindlichkeit der 
Torfmoose sprechen, konnte ich bereits frtiher bestatigen l Ich fand Sphag
num-Polster von prachtigster Entwicklung auf feuchtem Kalkboden der Niederen 
Tatra und in den Rodnaer Alpen. 

Nach bescheidenen Vorbildern haben neuerdings L. LOESKE und C. WARNS

TORFliI) den Versuch unternommen, die Moose nach naturlichen Formationen 
zu gliedern. Der erstere Forscher baut auf griindlichen Spezialkenntnissen 
ein stark gegliedertes System von Standorten auf, denen die gut bekannten 
Moose der Berliner Flora angehoren j C. v.,7 ARNSTORF stellt das Bediirfnis der 
Sippe nach \\7asser in den Vordergrund und unterscheidet vier okologische 
Gruppen von Moosen, die Xerophyten, Mesophyten, Hygrophyten und Hydro
phyten. Die Namen sind nicht besonders gut gewiihlt und nicht recht 
bezeichnend, zumal da sie in der Pflanzengeographie in etwas anderem 
Sinne bereits Anwendung finden. Bei den zurzeit noch recht llickenhaften 
Kenntnissen von cler Verbreitung der karpathischep. Moose glaube ich mich 
den Ausfuhrungen von C. WARNSTORF anschlie13en zu mussen, wenigstens in 
den wichtigsten Gesichtspunkten. 

b. Dit' Moosverei1te der zmteren Gebirgsregionen bis zur Baumgrenze. 

Die Xerophyten. Die hierher gehorigen Moose bewohnen trockene, 
oft auch sonnige Standorte, bilclen dichtere oder lockerere Rasen und sind in 

I) F. PAX~ Foss. Flora Gan6cz. Beihl, N6ven. Koziem. IV. 3 (1905). (50). 
2) L. LOESKE, Moosvereine del' n6Ta von Berlin. Verh. bot. Vereins Brandenburg XLII 

19OJ). 75; C. WARNSTORF, in Ktyptoga:mnft. Mark Brandenburg I (1903). 17 u. f. 
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ihren Wasserbediirfnissen an Luftfeuchtigkeit llnd atmosphiuische Niederschlage 
gebunden. AUJ3erhalb des Waldes Jeben sie an Rinden einzeln stehender 
Baume~ an trockenen, der Insolation ausgesetzten Felsen und an durren, 
humusarmen Grastriften. 

Als Beispiele fUr so1che Felsenrnoose ncnne ich Andreaea petrophila, 
Schistidium apocarpum, Grimmia commutata, unicolor, Muhlenbeckii, Hedwigia 
albicans, Racomitrium Januginosum. Tortella tortuosa, Grimmia tergestina, 
Orthotrichum cupula tum, urnigeruID, Hypnum HaHeri u. a. schdncn dabci 
kalkreiches Substrat zu bevorzllgen. Wo der felsige Untcrgrund allmahlich 
in steinige oder sandige Grastriften iibergeht, erscheinen Dicranum Miihlen
beckii, Polytrichum-Arten, auch P. alpinurn , Thuidium punctulatnm, Brachy
thecium campestre, Camptothecium lutescens u. a. 

Wesentlich gunstiger gestalten slch bereits die Feuchtigkeitsverhaltnisse 
im B u c hen w al de, der in der Flora der Karpathen dne so hervorraRcnde 
Rolle spielt. Den hier gedeihenden Moosen 5teht auch die im Boden ent
haltene \Vassermenge zur Verfligung, und geringe Besonnung und windruhige 
Lage beeintrachtigen die Verdunstung aus dem Substrate und die Transpiration 
der Pflanze selbst. An den Buchenstammen, vielfach am Grunde derselben, 
wachsen als charakteristische Begleiter folgende Sippen: Metzgeria furcata, 
Frullania dilatata, Radula complanata, Parella platyphylla, Dicranum Sauteri, 
Zygodon viridissimus, Ulota crispa, Drumrnondii, Antitrichia curtipenduia, 
Neckera complanata, Be5seri, Anomodon apiculatus 1 viticulosus, Anacampto
don splachnoides, Lescurea striata, Pylaisia longifolia, Homalothecium Phi
lippeanurn, Hrachytheciurn Starkei, salebrosum, Geheebii, Hypnum palles
cens u. a. 

Hierzu gesellen sich einige weitere Arten, weIche gern auf den Boden 
des Buchenwaldes iibergehen, wie Lepidozia reptans, Blepharostorna tricho
phyllurn, Plagiochila asplenioides, Dicranella heteromalla, Fissidens bryoides: 
taxifoiius, Didymodon rubellus} Encalypta ciliata, Mnium serratum, Pogonatum 
aloides, Thuidium recognitum, Eurhynchium Schleicheri, Swartzii, Isothecium 
myuTum ll.3, 

Viel artenarmer ist die Moosvegetation der Fichtenwalder. An den 
feuchteren und lichteren Stellen dringen Vertreter anderer Formationen itt den 
Nadelwald ein und am Rande entwickeln sich fremde Genossenschaften. Be
zeichnend fur den Fichtenwald sind Mnjum-Arten, namentlich M. affine} spino
sum, spinulostlm, Catharinea HauDknechtli, Vlota Rehmanni lJ. a. 

Die Mesophyten sind nach WARNSTORF Bewohner sonniger oder 
schattiger Standorte auf feuchterem Substrate mit anstehendem Grundwasser; 
sie sind nicht nur auf Luftfeuchtigkeit und atmospharische Niederschlage, 
sondern auch auf eine mittlere Bodenfeuchtigkeit angewiesen. Solcll€~ Be
dingungen bieten Sandgruben, Grabenrander und ahnHche Standorte. 
An ihnen gedeihen Marchantia polymorpha, Riccardia pinguis, Blasia pusilla, 
Funaria hygrometrica t Webera nutans, Bryum bimum, Philonotis marchica, 
Polytrichum commune u. a., wabrend die scha ttigen, feuch ten Rasen-
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Ha c h (' n, oft untcr Baumen) unterbrochen werdt:n von Mnium undulatum, 
Catharinea undulata., Eurhynchium piliferum, Hylocomium squarrosum ll. a. 

Lin Tell der Bcwohncr feuchter Felsen wi.trde nach der WARNS

T();~l schen Einteilung- hicrhcr zu zahlen sein, "\,'ahrend die Sippen, weIche tiber. 
rjescltes Gcstein licben, in die Gruppe der Hygrophytep versetzt \-verden 
muntcn. Da abcr cine schatfe Grcnze hier nicht vorliegt, sollen die Felsen· 
moose; die cine groDere \\'assermcngc brauchen, im Zusarnmenhange mit
cinandcr bdlandclt werden. In diese Gruppe gehbren Aplozia riparia, Fissidens 

•. j 

Fig. 13. 
da·cea. .A 
jj mannliche vergr. -
~ach BRAITll\\A1Tj· :lUSE"GLEl\
J'!'A:"TL. Katlirl. l'llamenfam. 

1, 3. 52 9 

pusil!us, '" Brachydontium trichodes, *Campyloste
lium saxicola, Dryptodon Hartmani, Racomitrium 
protensum, *aciculare, Plagiobryum Zierii, Bryum 
cuspidatum 1 *alpinum, *Heterocladium hetcropte-
rum u. a. Die mit einem * bezeichneten Arten 
sind k a 1 k f e i n d 1 i c h e Sippen. Ihnen reiht sich 
auch Schistostega osmundacea (Fig. 13J an, dessen 
Protonema aus eigenartigen, blend!aternenahnlichen 
Zellen gebildet, aus engen Felskli.iften, Fuchsbauen 
oder Erdlochern das Licht in prachtvoll smaragd
grimem Glanze reflektiert. Unter dem Namen 
»Leuchtmoosl: ist es alleh dem Laien bekannt. 
In der Hohen T atra scheint e5 bisher der Beobach
tung sich entzogen zu haben. 

Recht ansehnlich ist die Zahl der Felsen
moose, \\"elehe kalkreiches, feuchtes Substrat 
2U ihrem Gedeihen c:rwahlen. Ieh neone Selig-eria 
Doniana, pusilla, Trichostomum crispuluID, Bryum 
clegans, PJagiopus Oederi, Timmia bavarica, Myu
rella julacea, Orthothecium rufeseens, Amblyste
gium eonfer\'oides. Ivlolendoa Seodtneriana, Didy
modon giganteus, Barbula paludosa und eloige 
andere Krauter kbnnten als typische Beispiele fur 
Bewohner feuchter Kalktuff-Felsen gelten. 

Die Hygrophyten umfassen Moose "\vasser
reicher, tiefer Stimpfe, die oft machtige, dicht ver
filzte Rasen bilden und an einen sehr erheblichen 
\\" assergehalt im Substrate gebunden sind. So 

werden die Wiesenmoore bestanden von Marchantia polyrnorpha, Sphag
num \Varnstorfii, teres u. a. , Dicranum Bonjea~i, Fissidens adiantoides, 
\\7ebcra l1utans, Meesia trichodes, Aulacomnium palustre, Thuidium Blan
dm,·ii, Hypnum elodes, Sendtneri, purpurascens u. a. Charakteristische Be
gleiter der Hoc h moo r e sind Chiloscyphus polyanthus, mehrere Sphagnum
Arten, unter denen namentlich Sph. Girgensohnii der Bergregion ihr Ge
prage verleiht, Thuidium tamariscinum, Amb~odon dealbatus, Meesia tri
quetra u. a. 
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Die Hydrophyten sind typische \Vassermoose j die bald Sch\.\.'imm
pflanzen darstellen, wie viele Ricciaceen, bald submcl5 vcgeticren und im 
letzteren Falle zugrunde gehen, wenn sic auDcrhalb des \\'asscrs Zll liegen 
kommen. Von verbreiteteren Trpen sei an Fontinalis·Artcn crinnert, an 
Fissidens bryoides, Rhynchostegium rusciforme l Amblystegiurn ]uratzkantlrn 1 

tiparium 1 Cinclidotus aquatints, Hypnum faicatum, adunctlrn, fluitans u. a~ 

Am Ufer der \\"aldbache gehen zum groDten Teilc die \Yasscrmoosc \'er
loren und an ihrc Stelle treten neben Mnium punctatum gewissc L:bermoosc, 
vor aHem Conocephalus conicus 1 Pellia cpiphylla, Aplozia lanceolata und 
Frullania tamarisci. 

Koprophile Moose sind in ihrem Vorkommen nicht an cine bc~timmte 
Hbhenregion gebunden; sie trcten auch uber der Ballmgrenze auf, abwohl 
Ihre Verbreitung hauptsachlich in die montane und subalpine l\.cgion blit, in 
das Gebiet, wo weidcnde Herden sich aufhalten. 50 bildcn denn die 5plach .. 
numwArten frischgrLine Rasen auf den Exkrementen der Rinder, andere wachsen 
auf stark gedilllgtem Boden, wie die Tayloria-A:ten, und H iederum anuere 
kommen auch auf Tierleichen vor, wie die Sippen von T ctraplocion. Aus 
der Flora der Karpathen sind folgende Arten bekannt: 

In den \Vestkarpathen und Siebenburgen finden sich Tayloria scrrata, 
Tetraplodon mnioides, Splachnum sphaericum und ampulJaceum. 

Auf die \Vestkarpathen beschrankt erscheinen Tayloria tenuis, 5plachnoides 
und Tetraplodon angustatus. 

Die Verbreitung der Sporen geschieht bei den koprophilen Moosen durch 
Vermitthmg def Fliegen, fur welche die lebhaft gefarbte und stark verbreiterte 
Apophyse als Anlocknngsmittel dient. So gelangen diese Pflanzen immer 
wieder an die eigenartigen Standortc, die sic in hohem ~1aj)e auch clem Laien 
kenntlich machen. 

c. Die .J_~hl{iSNrcille oberhalb dcy Ball1JJgrcJi:::c. 

1m Hochgebirge besiedelt die MoasRol a ahnliche Stando.te wie in der 
Region der \Valder, doch schliefien die herrschenden Lichtverhaltnisse die 
Arten des dichten Waldes aus, die hochstens unter Knieholzbuschen noch ihr 
Fortkornmen fmden. 

An trockenen Felscn '\vachsen Gymnomitrium coraHaides, Andreaea. 
alpestris und Dicranum fulvellum und D. Blyttii "neben den Poistern von 
Grimmia elongata, subsu1cata und funalisj zu ihnen kommen im Gebiete der 
Zentralkarpathen noch Grimmia torquata, Conostomum boreale und Brachy
thecium collinum. Kalkhaltiges Substrat bevorzugen Tortula aciphylla und 
Schistidium atrofuscum. 

In den Felsspalten, die ais Humussamrriier dienen, erscheinen Webera 
cucullata, Ludwigii, Anoectangium cornpactum, Brachythecium glaciale, Hyp
num Sauteri, Pottia latifolia und Encalypta commutata. Polytrichum sexan
gulare ist ein Charaktermoos in den kleinen Mulden des Hochgebirges, in 



140 Zweiter TeiL Dritter Abschnitt. Zweites Kapitel. Die Bryophyten. 

denen cler Schnee lange liegen bleibt, auf Detritus kieseliger, kalkarrner Ge
steine. Von solchen humosen Stellen gehen Desmatodon latifolius, Dicranum 
ncglectum, elongatum und albicans auch auf die steinige Alpenmatte tiber. 

An moorigen und torfigen Stellen, besonders unter den Gebuschen 
von Knieholz, erscheinen noeh die kompakten Polster maneher Sphagnum
Arten, ferner Plagiothecium striatellum, Dissodon splachnoides, Froelichianus, 
Dicranella Grevilleana und Hylocomium pyrenaicum. 

\Vesentlich anders gestaltet sich das BUd der Moosflora auf den feuchten, 
leicht uberricselten Felsen im Hochgebirge. An solchen Standorten 
sammelt man die alpinen Varietaten cler Aplozia sphaeroearpa, Anthelia 
julacea und nivalis, Andreaea nivalis, frigida, Oncophorus virens, Wahlen
bergii, Dicranum falcatum, Campylopus Schimperi und Schwarzii, Blindia 
actlta, Schistidium lineare, Grirnmia apiculata, caespiticia, alpestris, moUis, 
Hypnum su1catum, Bambergeri, Vaucheri u. a. Einige Moose solcher Ge
nossenschaften sind kalkliebend, wie Schistidium gracile oder Plagiobryum 
demissum. 

Hicr und da sammeln sich die QueUen zu Bachen, deren \\Tasserreich
tllm rasch zunimmt; tiber den glatteo Fels stiirzt ein Alpenbach, der an 
den Stellen schwacheren Gefalles eine kleine Moosftora besitzt. Von den 
Charakterarten so1cher Standorte erwahne ieh Philonotis seriata, adpressa, 
Dichelyma faleatum und Hypnurn arcticLlm. 



Dritter T eil. 

Charakteristik der einzelnen Bezirke in den Karpathen. 

Erster Abschnitt. 

Die Westkarpathen. 

Erstes Kapitel. 

Begrenzung und Anschlull an die Nachbargebiete. 

Vom Donaudurchbruche hei PreOburg bis an die Kaschau-Epericser 
Bruchlinie (Bd. I. 184) verlauft dn vielfach gcgliedertes Bergland, das die 
hochsten Spitzen clef Karpathen tdigt und gegen Norden und Sliden in cinem 
Hiigellande gegen die vorgelagerten Ebenen endet. 

1m Sliden liegt das groOe Senkungsfeld des ungarischcn Tieflandes, dessen 
steppenartiges Klima den Pflanzen des Gebirges cine Grenze setzt. Die tief 
einschneidenden breiten Talfurchen der Fiiisse, die aus clem Innern sticiwarts 
der Donau zueilen, gestatten das Vordringen warrnebediirftiger Sippen gegen 
Norden und bedingen einen unregelma.oigen Verlauf der Linie, die das ober
ungarische Bergland von der Ebene scheidet. 

1m Norden trennt die Weichsel von den Beskiden und ihrem flachen 
Vorlande das polnische Mittelgebirge, dessen Stufen westwarts in Oberschlesien 
am rechten Oderufer versch\vinden. Die Lysa Gara (61 I m) bstlich von Kielce 
in Russisch-Polen ist der hbchste Punkt dieses kleinen Gebirges. 

Hier finden Arten der Karpathen ihren am weitesten gegen die sarma
tische Ebene vorgeschobenen Standort. Von solchen Typen nenne ich nach 
den Angaben von ROSTAFINSKI J), die nach dem Materiale im Herbarium des 

J) J. RosTAFn4sKJ, Florae Polonicae l'rodomus. Verb. zool-bot. Gesellsch. Wien XXII 
(1872). 8r. 
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botanischen Museums in Breslau gepruft und erganzt wurden, folgende Bei
spiclc: prJ a Chaixii, Veratrum Lobelianum, Epipogon aphyllum, Aconitum 
Lycoctol1um, Dentaria glandulosa, Saxifraga Aizoon) Rosa alpina, 
Euphorbia polychroma, Bupleurum iongifoiium, Anthriscus nitida) Pleuro
sperm um austriacum, Gentiana Asclepiadea, Stachys alpina, Cirsium 
Erisithales ll. a. Das ka\kreiche Substrat bedingt die Mannigfaltigkeit in der 
Zusammensetzung diescr Flora, die west warts immer mehr verarmt, \\'enn auch 
ihre letzkn Spuren noch in Oberschlesien nachweisbar sind. 

Die Kaschau-Eperieser Bruchlinie (Bd.1. 184) bringt einen scharfen Ab
sehlnB wcstkarpathiseher Flora gegenubcr dem Osten zum Ausdrucke, wie ein 
solcher auch in den yorangehcnden Abschnitten noch betont wurde. Ahnlich 
licgen die Verhaltnisse <lnch gegenuber den Sudeten. 

Dcr nicdrige Sattel der mahrisehen Pforte, der ais Grenze zwischen Sudeten 
lind Karpathen gilt (Bd. 1. 6-1-), liegt nahe der Hbhengrenze von 300 m, und 
doch genugtc Cf, urn cincn Zusammenhang beider Gebirgssysteme herzustel1en. 
TH. S< HUHE r hat, auf dcn grundlichen und kenntnisreichen Vorarbeiten von 
R. Y. L'1 __ ClITRITL fuDend, auf Grund reeht umfangreicher Beobachtungen die 
Vegetationslinien wichtiger schlesischer rflanzen kartographisch festgelegt) und 
die Tafel 1 V seiner Arbeit bringt eine Anzahl Nordwestgrenzen zur Dar
stellung. Das Areal von Aspcrula Aparine, Dentaria glandulosa, HaeCJuetia 
Epipactis lind Scrofularia Scopolii in Oberschlesien stellt sieh unmittelbar als 
Anhimgsel des graD en Verbreitungsgebietes in den Karpathen dar. Ostliche 
Typen sind es eben, die im Si..idosten des deutschen Reiches ihre West- oder 
Nordwestgrenze erreichen. An die genannten Beispiele schlieDen sich in diesem 
Sinne 110cb Valeriana polygama) Galium vcrnurn, Campanula sibirica u. a. an. 

\\Tird durch solche Typen die ,'erbindende Brucke zwischen Karpathen 
und Sudeten geschlagen, so gestaltet sich feruer der Zusamrnenhang noch 
inniger durch den Besitz gemeinsamer Arten, die frtiher (Ed. I. 223, 228) als 
sudetisches Element zusammengefalH wurden, die aber vielleieht besser unter 
clem Namen cler slldeto-karpathischen Sippen gehen konnten. \Venn 
frliher betont wurde, daD diese Formen namentlich in den Westkarpathen 
vorherrschen und groDtenteils in der Nahe cler Kaschau-Eperieser Bruchlinie 
verschwinden, so lehrte die genauere Analyse der karpathischen Hieracien 
(S. 93), daB diese Scheide in der Tat weiter nach Osten zu verlegen ist und 
die Rodnaer Alpen mit umschlieDen muD. 

Karpathisch in diesem Sinne ist auch cine jedem Wanderer auffallende, 
tiefblaue Nacktschnecke, Limax Schwabi, ein typisches Karpathentier, das 
anscheinend ziemlieh gleichmaDig tiber den ganzen Gebirgszug verbreitet, be
sonders haufig aber in den Westkarpatben (Chocsgruppe, Hobe Tatra) ist. 
L. Schwabi dringt in den Sudeten bis an den Glatzer Sehneeberg (\Noifels
fall) vor (Mitteilung von Dr. F. PAX jun.). 

1) R. v. L'ECH'l'RITZ, Yegetation;Jinien, in FIEK, Fl. Schlesien (1881). 16; TH. SCHUBE, 

neitr. Kenutnis der Verbreitung GeJ'iilrH. Schlesien. Breslau 1901. 
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Trotz eioer weitgehenden Ubereinstimmung in def Flora beider Gebirge 
wird doch schon der Laie, der dnen offencn Blick fiir die Pflanzenwelt be
sitzt, einen nicht unerheblichen Unterschied zwischen Sudeten und Beskiden 
feststellen kbnnen. Mit dem aHgemeinen Emporruckt:n der Rcgioncn in den 
Beskiden verbinden sich einerseits ein auffallendes Herabsteigen montaner 
Sippen, anderseits merkwiirdig hoch gdegene Standortt:: \,on Arten, die im 
Gebiete der Sudeten clem HugeUande angehoren. Heidt:: Tatsachen ent
sprechen clem Charakter der Karpathenflora. Gcntiana AsclelJiadea und die 
in den Sudeten nicht haufige Stachys a\pina crscheinen im Teschener L~ll1dchen 
bei 600 m Hohe, wahrcnd Acer campestre ooeh in der untercn montanen 
Region schone Baume bUdet. Galanthus nivalis, in Schlesien cin prag. 
nantes Gliecl cler Ebenenflora, wachst an del' Czantory in montaner I-lohe, 
:thnlich wic iell sic am Cserni Kamen in der Fatra. unter Kniehol1. 
bltihen sah. 

1m Hugellande der Besbden spieh:n thermophile Sippen eine wichtigere 
Rolle ais in Schlesien, \\"0 sic zum Teile ganz fehlen, wic Nonnca pull a/ 
Dictamnus albus odet Thymelaea Pa::;serina. die beide der Flora von Teschen 
angehbren: pontische und ostliche Arten tretell hier durch ihr haufiges Vor
kommcn in den Vordergrund) und gewisse in den Karpathcn haufige Typen 
dringen nach Schlesien nicht ein, wie Luzula flavescens, Salix inc-ana, Sedum 
carpathicUID, lVlyricaria gcrmanica, Tozzia alpina, Valeriana montana, Centaurl'a 
mollis, Cirsium eriophorum u. a. Salvia glutinosa und S. verticiUata erschcioen 
gaoz anders tonangebend hier als im Vorlande cler Sudeten. 

Der auffaHigste Unterscbied aber zwischen cler Flora beida Gebirge be~ 
r\lht auf cler reIativ groDen Armut der montanen Region in den Beskiden 
gegenuber clem Riesengebirge und mahrischen Gesenke. Kicht der Mangel an 
Feuchtigkeit und queUigen StcUen bedingt diese Tatsache, vielleicht auch nicht 
die Einformigkeit des Substrats (Karpathensandstein;; viel wichtiger ist der ge
rioge Wechsel in den Standortsbedingungen, namentlich das starke Zurucktreten 
anstehender Felsbildungen , vor allem aber cler tiefe \Valdesschatten, der die 
Berge mittlerer Hbhe bis zu ihrem Gipfel umfangt. Selbst die Lysa Hora 
(1325 m), deren nackte Kuppe die Baumgrenze ubersteigt, erscheint jn un
gleich hbherem Grade pHanzenarmer €lIs jeder Berg gleicher Erhebung in den 
Sudeten. Erst im Osten des Jablunkapasses, besonders in der :Kahe der Bahia 
Gora und ihrer benachbarten Hochgipfel, wird die montane und subalpint: 
Vegetation etwas artenreicher. Wenn auch die im Jahre 1903 durch G. \VEEBER 1/ 

am Eingange ins Slatinatal bei Friedland in Osterreichisch-Schlesien cntdeckte 
Prirnula farinosa lehrt, daD in den verhaltnisrnaDig noeh ungentigend bekannten 
Beskiden manchet gute Fund cler Beobachtung bisher entging, so wird eine 
aufopfernde floristische Arbeit der Zukunft die obigeo Angaben zwar zu ver
andern, aber nicht urnzustoDen vermogen. 

1) TH. SCHUBE, Ergebnisse cler Durcbforsc:hung . Jahresb. Schles. Gesellscb. vo.terL Kult. 
Breslau LXXXI (1904). zoo1.~bot. Sect. 60. 



144 Dritter Teil. Erster Abscbnitt. 

Die schlesischen Floristen haben 5eh jchcr mit groDer Sorgfalt die Er
forschung dec in Osterreichisch-Schlesien gelegenen Beskiden sich zur Aufgabe 
gestdlt, lind dUTch sic sind einzelne besonders pftanzenreiche Stellen bekannt 
gcworden. Zu solchen gehort der Tul, ein 620 m hoher Berg zwischen den 
Dl)rfern Dzingelau, Ceislowitz llnd Ober-Lischna bei Teschen, der sich im 
Osten an die Czantory anschlient. Von scinen reichen Pflanzenschatzen hat 
Jie Urbarmachung seiner Abhange manches vcrnichtet. Immerhin gewinnt 
der Bcsuchcr den Eindruck, dan die iippigen Bergwiesen) die seine Abhange 
bedcckcn, in a,hnlichem Rcichtume nUT in den Karpathen wiederkehren, nicht 
in den sudetischen Vorbergen. Vor aHem ist es die Blutenftille der Orchi
deen, die hier uberrascht. Nachgewiesen wurden Orchis militaris, pal1ens, 
mascula, glob os a , Anacamptis pyramidalis, Platanthera chlorantha, Coe1o
glossum viride, Cephalanthera grandiflora, Cypripedium Calceolus, Mierostylis 
monophylla. Altere Angaben nennen noeh Orchis tridentata, O. ustulata und 
Ccphalanthcra Xiphophyllum. Eine derartige Vergesellschaftung ruft lebhaft 
die farbenpdichtigen Bilder in die Erinnerung, die man etwa auf den Berg
wiesen des \Vaagtales bei KralO\'an oder oberhalb Fenybhaza in der Fatra 
sammclt. 

Ein ",eites, niedriges Land scheidet die Hochgipfel des KI. Krivanstockes, 
der \Yeternc Hola und der T~tra von den Alpen. Die sudiiche Halfte der 
Beskiden bleibt unter der Hohengrenze von 1000 m zuruck, und 110ch erheb
lichcr sinken die Gipfel der Kl. Karpathen. Das breite, warme Tal der \Vaag 
aber trennt diese Kamme von den Gebirgen, die zu kompakterem Gefilge im 
Osten des FluDlaufes zusarnmentreten. 

SoIche Zuge des orographischen Baues sind den \Vanderungen von Ge
birgspftanzcn in der Gegenwart wenig gunstig; nur bezuglich der Sippen des 
Hugcllandcs und der unteren Bergregion wurden die klirnatischen Verhaltnisse 
fi.ir die Ausbreitung des Areals kein Hindernis bedeuten. Sowie aber der we it 
:!ngere Zllsammenhang zwischen Beskiden und sudetischen Gebirgen auf einem 
Austausche von Artcn bCI uht, der vorzugsweise unter dem Einflusse der Eis
lcit sich vollzog) so lassen sich auch hier jene alten Wanderstr<1flen wieder
::rkennen, die den Karpathen einen Zuwachs an Typen aus den Alpen brachten; 
::inzelne Etappen jener \Vanderungen liegen in der Verbreitung von Carex 
firma, Cyclamen europaeum, Aster Bellidiastrum, Buphthalmum salicifolium) 
Leontodon incant1~, Hieraciurn bupleuroides u. a. noch heute vor. Insbesondere 
jarf die fruher (Bd. 1. 186) naher erbrterte Vegetationslinie a der Karte I in 
hrer Bedeutung nicht iiberschen werden. \Venn auch Rosa Ilseana, die zu 
"{. rubrifolia gehort, als allciniger Besitz der Westkarpathen zu streichen ist, 
;0 vermehrt sich anderseits die Liste der Arten, deren Areal von jener Vege
:ationslinie urnzogen wird, urn Coronilla montana, die im Buchenwalde und 
III sonnigen Lehnen der Fatra Iloeh rceht haufig ist, und urn C. vaginalis, die 
rfiher aIs C. minima bezeiehnet wurde. DaD die Zahl solcher Typen in der 
:iegenwal t zuruckgeht) lehrt die ·im fossilen Zustande aufgefundene Lonieera 
.Ipigena. die im Posttertiar n<.>ch 'am Chocs vegetierte (541). 
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So erscheint eine Besiedlung der Karpathen aus dem Berglande der 
~ordalpen als gesichert; sic ist unabhangig von clem Zuzuge def Sippen des 
llpinen Elementes, die aus den 5iidalpen nach den Ostkarpathen vordrangen, viel
eicht schon in praglazial~r Zeit jenes Gebirge bewohnten. Das lehrt schlagend 
:lie Verbreitung cler Saxifraga rotundifolia, der Primula Auricula und Pr. acau1i~, 
::l.eren Areale in den Karpathen dutch die langen Ketten der Waldkarpathen 
und zum Teile auch der siebenbiirgjschen Alpen getrennt werden, Der 
Steinbrech und die Aurikel treten zudem im Westen und Osten in ct\':as ver
;chiedenen Rassen auf. 

Z,reites Kapitel. 

Charakteristik der 8ezirke. 

Die (rUher durchgefiihrte Vmgrenzung der Bczirke der \Vcstkarpathen 
[Bd. I 208) wird im folgenden eine gewisse Anderung erfahren, die freilich 
gegenuber den ersten Angaben nur _eine geringe Modifikation bedeutet. Trotz 
des nahen Zusammenhanges der Flora besitzen die einzelnen Bezirke ihre 
eigene Selbstandigkeit, und der Charakter ihrer Pflanzenwelt ist wesentlich 
verschieden. Die cinen Gebirge haben alte Relikte, deren Existenz auf pra
glaziale Perioden zuriickgeht, wahrend solche in andern Gliedern der West
karpathen verschwinden oder nur in undelltlichen Spuren nachwtisbar sind. 
\'lieder andere Berglandschaften erheben sich kaum tiber die obere Grenze 
des Hiigellandes; in Ihnen spielen thermophile Sippen von xerophikm Baue 
keine ganz untergeordnete Rolle. 

Diese Dreiteilung mag der Besprechung der kompakten westlichen Ge
birgsmasse zugrunde gelegt werden. 

J. Die Bezirke der Westkarpathen mit iliteren Relikten. 

Hierher rechne ich die Pieninen und die slidlichen Zentralkarpathen 
(vergl. S. 148). 

a. Die Pieninen (Bezirk 2 der Karte II). 

Die weitaus interessantesten Pflanzen dieses Kleinen Kalkgebirges sind 
Aquilegia Ullepitschii (5. 52) und ChryrsantbemUID Zawadzkyi (Fig. 14 A), die 
auDerhalb des Gebietes nicht wiedergefunden werden, sowie Ery~imum Witt
manni (Bd. I. 206), deren Areal fruher fixiert wurde. Die neuere Angabe von 

P a x, Karpllthell. IL 10 
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Fig. 14. Zwei Relikte tLUS dec .Flo~ -dt-t Westkarpathen. A Chrysanthemum Zawadzkyi, ein 
Endemlsmns der Pieninen, R Di~ ji6d1ls; eine endemisebe Kalkpflnnze der Westkarpathen 

C ein&dne "BlUte. - Original. 
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GRECESCU 'I, der sie aus den Ostkarpathen aufziihlt, hat rnehrfache Bestatigung 
gefunden. 

Die zerstreute Literatur tiber dicses Gebiet ist kiirzlieh von F, F1LARSZKY·} 

zusammengestellt und, was noeh weit wichtiger ist, kritisch gcsichtet worden, 
so dan eine Anzahl alterer Angaben ausgeschaltet werden kannj denn die 
Aussagen von F, BERDAU verdienen keinesfaHs tiberall Glauben. So mussen 
meiner Meinung naeh Festuca varia, Astragalus alpinus, Daphne Cneorum, 
Seseii rigidurn, Aposeris foetida u. a. aus der Flora der Pieninen gestrichen 
werden. Dasselbe gilt ohne jeden Zweifel fUr Ruscus Hypoglossurn, den 
BOsNIACKI auf def Okreglica srednia gefunden haben wollte, den niemand 
spater aber hier wieder sah. Man vermint in der Tat den so oft erprobten 
kritischen Blick ASt:HERSONS3!, wenn er diese PRanze als liestandteil der 
Pieninenflora wieder aufftihrt. 

\Venn auch Dianthus nitidus (Fig. 14 B) neuerdings zwischen Czorsztyn 
und dem Kronenberge nicht wieder bestatigt wurde, so halte ieh diese An
gabe HERDAUS nicht fur ganz unwahrscheinlich, denn vermut1ich besteht ein 
ahnlieher Zusammenhang zwischen den Gliedern der westlichen Klippenkalke, 
wie er spater flir die isolierten Kalkinsdn der Moldau und Ostsiebenblirgens 
geschildert werden kann. Schon aus diesem Grunde ware cine Bestatigung 
des Vorkommens von Cyclamen europaeum in den Pieninen dringend er
wunscht. Freilich fand kein anderer, als der grlindliche Kenner jener Gegend, 
der Lehrer W. VR1NY in Sub-Lechnitz diese Pflanze im »Klosterwalde<. Ihr 
Indigenat scheint mir aber noeh nicht ganz sieher. 

Die hochsten Erhebungen der Pieninen erreichen nieht das Niveau von 
1000 m. Enge Taler und geschlossene Kessel, reicher Humus und gentigende 
Bodenfeuchtigkeit neben stark besonnten Kalkfelsen bedingen die Oppigkeit 
und mannigfaltige Zusammensetzung der Vegetation. Fichte und Tanne mit 
eingesprengten Uirchen bilden den Nadelwald, neben den prachtige Buchen
bestande treten. In den hbchsten Felsnischen nistet das Knieholz (Pinus 
Pumilio) und Juniperus communis, an den unzuganglichsten Stellen aber die 
Busche von Juniperus Sabina; die Heilkraft des Krautes haben die Bewohner 
Hingst erkannt, und so ist hier dem Sadebaume im Menschen ein gefahrlieher 
Feind erstanden. Auch die in den Karpathen schon recht seltene Eibe ('!'axus 
baeeata) bildet am Zarnczysko z. B. noeh klein ere Baurne. 

Trotz cler geringen Meereshohe der Stanoorte ;st die Zahl der Gebirgs
pflanzen in den Pieninen keine ganz geringe. Ich erinnere nur an Gyp~ophila 
repens, Arabis alpina, Saxifraga adscendens, Meum Mutellina, Pleurospermum 
austriacum, Conioselium Fischeri, Gnaphalium norvegicum, Hypochoeris uni
flora u. a. Besonderes Interesse beanspruchen die echt alpinen Selaginella 
spinulosa und Juncus trifidus. 

1) D. GRECESCU, Consvectul Florei Romanei. Berlin 1898. 6t. 
z) y. FILARSZKY, Pieninengebirge und seine Flora. Jabrb. UDgar. Karp. Vet. XXV [J8Q8> 3D, 
3) ASCHERSON-GRAEBNISR, Synopsis mitteleur. Flor. III (1905). 301. 

10* 
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U nter allen F ormationen bcsitzt die F elsenflora cler Pieninen den grbDten 
H.eichtum) und schon fruher (Bd. 1. 209', wurde betont, daO sich hier eine 
l\Iischung subalpiner Sippen mit Arten des Berglandes vollzieht. Von frUher 
nicht genannten Typen erwahne ich nUT noch Dianthus praecox, Alsine lari
cifolia, Ccntaurca variegata, Valeriana Tripteris, Gentiana verna, Corydalis 
capnoides. Das gleiche Interesse gcwahren ooeh zwei andere Arten, die als 
typische vValdpfIanzen geltcn miIssen: Scopolia carniolica, die an den 
nbrdlichcn unci nordbstlichen Abhangen des Klostcrwaldes haufig wachst, son5t 
den Zentralkarpathen ganzlich fchIt, und Symphytum cordatum. Letztere 
kann als ein ostkarpathischer Typus aufgefant werden) der in den Pieninen 
am \\"citesten gegen Kordwesten vordringt. Er bildet hier mit S. tuberosum 
eincn Bastard, der nach den Beobachtungen VRA:\YS sagar hal1figer ist als die 
zu1etzt gcnannte StammartJ die sonst in den Westkarpathen kaurn irgencl
wo fehlt. 

b. Jfie siidlidlol ZcntralkaJ'pat!t{,ll (Bezirk 3 der Karte II). 

Die [rilhere Darstellung (Bd. I. 2 IO) umfaDte lInter clem Namen der sud .. 
lichen \Vestkarpathen dn geschIossenes Gebirgsland, das vOn den alpine Hohe 
erreichenden Gipfdn des KL Krivanstockes, der Chocsgruppe und der Niederen 
T,itra slidwarts in dem HUgellande des Inovecz-Gebirges und des Vjepor
gebirges cndet. Es scheint mir ietzt abcr naturgemaJ3er, die nieclrigen Vor
lag-en von clem hahcren Berglande abzutrennen. 1eh scheide folgende Land
schaftcn hier aus: den Ino\,ecz-Stock, die \Veterne Hola, das Zjargebirge, 
das Schemnitz-Kremnitzer Trachytgebirge und den Vjepor-Stock. Die iibrig
bleibenden Bcrglandschaften, den K1. Krivanstock, die Chocsgruppe, die 
F.itra und die Niedere Tatra, fasse ich a15 cinen Bezirk unter dem Namen 
der stidlichcn Zentralkarpathcn Zllsammen. 

Dies Gebirgsland, durch das Waagtal und die Talfurchen anderer Fltisse 
reich gegliedert, ubersteigt vielfach die Baumgrenze und "wird durch eine 
mannigfaltige Gebirgsftora charakterisiert, die zu der Flora der Zentralkarpathen, 
speziell der Hohen Tatra, in nahen Beziehungen steht. AbeT schon das starke 
Zurucktreten des Knieholzes und das Fehlen der Zirbelkiefer verleiht den 
haheren Gebirgslagen ein anderes Geprage. Der Mangel an vielen hoch
alpinen Sip pen unterscheidct die alpine und subalpine Region nicht unwesent
!ich '·Oll den Kalkbergen det Liptau und den granitischen Talern det Hohen 
Litra. reh erwahne von so1chen Typen nur folgende wenige Beispiele: 
Lloydiaserotina. Chamaeorchisalpina, Salixreticulata, Arabis neglecta (Fig. ISC), 
3axifraga bryoides, Neogaya simplex u. a. 

Die [ruher gezogene Vegetationslinie a der Karte 1 HiDt die Zusammen
~ehbrigkeit der genannten Gebirgsstocke als begrundet erscheinen. Als ge
meinsamen Besitz nenne ich Buphthalmum salicifolium, Primula acaulis, Senecio 
..1mbrosus, Crepis sibirica und einige weitere Sippen, die durch ihre Stand
)rtsverhaltnisse und ihre Verbr.eitqn.g ein hoheres Bedtirfnis _nach Warme 
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offenbaren. Anemone sylvestris und auch A. styriaca 1) sind in diesem Gebiete 
cler Karpathen haufiger als in der Hohen Tatra und deren Vmgebung. Dazu 
kommt ein groOerer Reiehtum an Orchideeu, ferner Polygala major, Coronnta 
montana und vor aHem ein zierlicher Felsenstrauch (Amelanchier), cler am (hoes 
wie in clef Fatra die felsigen Abhange mit seincn zahllosen Bllitell iibersat. 
\Ver von Fenyoh<iza den lichten Buchenwald an den Gehangen cler Zarniky grunj 
zur Pfingstzeit emporsteigt, urn die fur die sudlichen Zentralkarpathcn recht 
charakteristische »Alpenrose cler Fatra1: ,,:Daphne Cneorum) zu pf/.ucken, ist 
entzuckt von clem \\'echselvollcn Bilde, in welchem die farbenpdichtige Vege
tation ihm entgegentritt. Namcntlich das haufige Vorkommen von Cypripe
dium Ca1ceolus, Cephalanthera rubra und Ophrys muscifera neben Orchis 
maculata, Gymnadenia ocloratissirna, conopea, Platanthera bifolia, Cocloglossurn 
viride, Cephalanthera grandiflora, Epipactis rubiginosa, !Seottia Nidus avis: 
Listera ovata, Corallorrhiza innata, neben zahllosen goldgelbbli.ihenden Stocken 
der Euphorbia polychroma, neben Carex alba, Biscutella laevigata, Hippocrepis 
comosa, Polygala amara, Sedum album, Dentaria enneaphyllos, bulbifera, 
l\lelittis Melissophyllum, Centaurea variegata, Lcontodon incanus, Asperula 
tinctoria und vielcn anderen verdient Beaehtung. Derselbe Vv'eg fuhrt etwa 
sechs Wochen spater durch eine unter clem Einflusse starker Insolation vcr
armte und abgestorbene Flora. 1m hbheren Mane macht sich in diesen Teilen 
des Gebirges der Einfluil thermophiler Sippen auf das Gesamtbild der Vege
tation ge1tend als In der Hohen Tatra. 

Knautia turocensis {So 70\ und Dianthus nitidus (S. 146 1 sind alte Reliktc 
in der Flora der sucllichen Zentralkarpathcn, und ihnen schlieOt sich die frei
Heh in neuerer Zeit, wie es scheint, nicht wiedcrgefundcne Rochelia stellulata 
von den warm en Abhangen des Chocs an. Ich sprach frtiher schon die Ver
mutung aus, daO es sich hier urn eine unter clem Einftusse eines steppen
artigen KUmas wahrend cler Interglazialzeit nordlich vorgedrungene Sippe 
handelt, die bis in die Gegemvart sich erhielt, wahrend Cotimls Coggygria, 
der im Interglacial urn Lucski vegetierte (S. 40), wieder ausstarb. 

Das kalkreiche Substrat, das im Norden des Klein-Krivanstockes in im
posanten Felsen absturzt, die senkrechten Felswande des Chocs bildet, die 
Fatra aufbaut und im Norden der Niederen Tatra ein tiber 16co m al1f~ 

steigendes Gebirge zusammensetzt, bedingt zum guten Teile die gleichartigc 
Zusammensetzung der Flora, wahrend anderseits gerade Hohendifferenzcn 11.nd 
dichtere Bewaldung gewisse Gegensatze schaffen. Die drei GJetschenvt:iden, 
weIche hier vorkommen, erlautern diese Tatsache: 

Salix retusa waehst im Kl. Krivanstocke und in der Niederen Tatra, fehIt 
dem Chocs und der F citra, 

Salix herbacea erscheint innerhalb des Gehietes an die Niedere Tcitra 
gebunden, 

1) Diese im Innern cler Westkarpathen weit verbreitete Sippe wurde in Rd. I als A. slavica 
bezcicbnet. 
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Salix ]acq uini gedeiht an den fcuchten Nordabh'mgen des Chocsgipfels 
und des KL Krivanstockes, meidet jedoch Niedere Tatra und Fatra. 

Auf eine genauere Besprechung der Formationcn kann hier verzichtet 
werden, da eine soIche Schilderung bei der Darlegung der Flora der Hohen 
Tatra gegt~ben werden soIl und dadurch \~liederholungen vermieden werden; 
cs mag genUgeo, cinige charakteristische Unterschiede zwischen den einzelnen 
Gebirgsstocken dicses Bczirkes hervorzuheben. 

Kl. Krivanstock. Mehrcre Gipfel tragen den Namen Krivan. Der Kul
minationSpllnkt liegt bei I i I I ill, also ct\\'as hoher, als fruher (Bd. L 7 I) an
gegeben war. Wahrend die aus kristallinischem Gesteine bestehenden Gipfel 
eine sehr arme Mattenflora trag en und auf ihnen freic Fe1sbildungen nur 
selten begegnen oder in geringer Entfaltung, tragen die Kalkberge eine uppige 
Flora, die freilieh den Vergleich mit den reiehen Pflanzensehatzen der BClaer 
Kalkalpen nicht vertragt. Auf prachtigen B'.lchenwald folgl die Fichtenregion 
Hnd dann cine stark dezimierte Knieholzformation. Auf den dUTch Felsgeroll 
vielfaeh unterbrochenen Matten sind Vaccinium Myrtillus und V. Vitis ldaea, 
Gcntiana Asclepiadea, Meum Mutellind., Hieracium alpinum, Potentilla aurea, 
alpcstris, Soldan ella hungarica, Lycopodium alpinum und L. Sciago Charakter
pflanzen. Als beachtenswerte Sippen der Kalkpfianzen en~"ahne ieh Veronica 
aphylla, alpina, Saxifraga rotundifolia, cacsia, aizoides, Gypsophila 
rcpens, Ranuneulus montanus, Arabis alpina, bellidifolia, Dryas octopetala, 
Gentiana verna, Carnpanula pusilla, Gypsophila repens, Si len e aca u lis, 
Hutsehinsia alpina, Sedum Rhcdiola, Androsace lactea, Hieracium 
villosllrn, Carex atrata 1I. a. Prunus petraea bildet in cler Belska Dolina 
subalpine Geblische, zwischen denen das diesem Bezirke sanst fremde Del
phinium oxysepalum (Bd.1. 149) gedeiht. Von Interesse ist das haufige 
Vorkornmen von Sempervivum teetorum in montaner Hohe, wie es 
3eheint, sieher spontan, und von Tozzia alpina I

), die im Kiese des Baches 
Jnter clem Schutze cler gronen Blatter von Petasites uppig gedeiht, wah rend 
3.uf dessen V/urzeln sehr haufig stattlichc Orobanche fiava parasitisch leben. 
[01 Buchenwalde unterhalb Medzihole beim Obergange aus dem Arvatale nach 
Tierhova fand ieh mehrfach an schwer zugangliehen Stellen Aremonia agri ... 
rnoniodes in einer Hbhe von etwa 1000 m. \Venjg entfemt davon wachst 
nassenhaft Allium ursinuOl. Die durch gesperrten Druck hervorge-
10benen Sippen fasse ich als typische Leitpflanzen des Kl. Krivanstockes auf. 

I, Tozzia carpathica Wol. vermag ich nicht mit Sicherheit von T. alpin!!. zu unter
;cheiden. Die ostkarpathischen Individuen, die ich sab, sind aIle kleinbliitig nnd entsprechen in 
ler Tat der Diagnose von WOJ.OSZCZAK. Die im Bystriczkatnl des Kleinen Krivanstockes VOT· 

~ommende Pflanze gleicht anfanglich (Ende Mai) deT groLiblnmigen T. alpina; wenn sie sich 
pa.ter reicher verzweigt, werden Kelche and Bliiten kleiner u'nd sthnmen mit T. carpathiea 
,herein. Die- Pfianze des Te!:ehener Liindchens verbiilt sich ahnlich. Die wenigen Exemplare, 
lie mir Zit Gesicht kamen, moehte ieh ,?_ lieber ZII T. alpiru\ ziehen. 1m iibrigen kenne icb 
)finnzen, die man zu T. carpttbi-cP:,~ ~~ taeh aus dem Schweizer Jura. 
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Chocsgruppe. Viel reicher gestaltet sich die Kalkflora des imposanten 
Dolomitstockes, cler im Norden von Rosenberg (Lipto Rozsahegy) sanft an
steigend, mit uberaus stdlen Boschungen gegen Norden abfallt. Aus den 
umfangreichen Listen meiner ExktlfSionen in djeses Gebjet nenne ich aJs 
Beispiel folgende Typen, wobei die charaktel istischi..'n Arten wieder durch ge
sperrten Druck kenntlich werden. 

Vnterer Buchenwald: Equisetum hiemale, Carex alba, ornithopoda, 
glauca) Luzula pilosa) Goodyera repens, Cypripedium Calceolus, hopyrum 
thalictroides, Carda mine trifolia, Geranium phaeum, Euphorbia poly
chroma, Polygala amara, Hedera helix, Hacquetia Epipacti~, Bupleurum fal
catumJ Atropa Belladonna, Symphytum tuberostlm, Pulmonaria mollissima, 
Lamium maculaturn, 1\1elittis Melissophyl1um, Valeriana polygama, Aster Belli
diastrurn, Senecio umbroslls, Buphthalmum salicifolillrn, CirsiUln 
Eriophorum (an lichten Stellen) u. a. 

Der oberen Stufe des Buchenwaldes gehoren an: Carex montana, Vale
nana Tripteris, Dentaria glandulosa, enneaphyllos, bulbifera, Aspidium aculea
tum, Soldanella hungarica, die bis zum Gipfel emporgcht, V aleriana m on
tan a, Ribes alpinum, Veronica montana u. a. 

Aus der Flora der montanen Kalkfelsen nenne ich Asplenium Tricho
manes, A. Ruta muraria, Cystopteris fragilis, Alsine laricifolia, Arabis hirsuta, 
arenosa, Biscutella laevigata, Draba nemorosa, Anemone styriaca, Aconitum 
Lycoctonum, Sedum album, SempervivuOJ sobo]iferum, Saxjfraga tridactylites, 
Amelanchier vulgaris, Amhyllis, Hippocrepis comosa, Salvia verticillata, 
Calamintha alpina, Veronica Tcucrium, Asperula cynanchica, Campanula car
pathica, Inula ensifolia, Centaurea variegata, Cirsium Erisithales, Hieracium 
bupleuroides u. a. 1m Kalkgeroll oberhalb Lucski wachst Corydalis capnoides. 

An ql1elligen Stellen in clef oberen montanen Region gedeihen Arabis 
bellidifolia, alpina, Cortusa Matthioli, Geranium Robertianum, Heliosperma 
quadrifidum und Moehringia muscosa. Die nur durch wenige Knit:holz
busche unterbrochenen subalpinen Matten erhalten eine besondere Zier in cler 
so haufigen Viola alpina, mit der V. arenaria gewohnlich sich vergesell
schaftet. Hier wachsen auch Geum montanum, Cerastium macrocarpum, 
Gentiana Asc1epiadea, Campanula pseudolanceolata, Ga11um vernum, VerJnica 
alpina, Thesium alpinum, Orchis globosa, Dianthus nitidus (5. 146), Bo~ 
trychium Lunaria u. a. Zwischen den KnieholzbUschen gedeihen Saxifraga 
rotundifo lia, Trollius europaeus, Aspidium Lonchitis, Anthriscus nitida. 
Polygonum Bistorta u. a. 

An den Felsen in der Gipfelregion erscheinen: Asplenium viricle, Sela
gineUa spinulosa, Paa alpina, earex firma, capillaris, sempervirens, Salix 
Jacquini, Rumex scutatus, Cerastium alpinum, SHene acaulis, Ranunculus 
alpestris, montanus, Anemone styriaca, Kernera saxatilis, Draba aizoides, 
Saxifraga perdurans, caesia, androsacea, moschata, adscendens, Parnassia 
palustris, Dryas octopetaia, Empetrum nigrum, Androsace lactea, Primula 
Auricula, Gentiana Clusii, Sweertia perennjs, Veronica s3xatilis, aphylla, 
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Bartschia alpina, Pedicularis versicolor, verticillata, Pinguicula alpina, Scabiosa 
lucida, Campanula pusiUa, Crepis Jacquini, Hieracium vilIosum u. a, 

Die Liste ist bei weitern nicht vollstandig) gewahrt aber einen Einblick 
in die mannigfaltigc Zusammensetzung der Choc::s-Flora. 

Fatra J). Die Flora der F;itra bringt ihren Hauptcharakter in clem eigenw 
artigCtl Endemismus zum Ausdrucke. Von solchen Sippen erlsahne ich 
Knautia turocensis (S. 70), Hypochoeris carpathica und Hieracium 
Fatrae. Ferner verdienen in crsier Linie Beachtung Aremonia agrirno
nioidcs, Laserpjtium Archangelica, Ribes petracum, Valeriana 
montana, Globularia \i\rillkommi, Cyclamen europaeuffi, Buphthalmum 
salicifolium, I-lieraci u min uloid es lind sche in bar ist auch Tel eki a sped osa 
(Bd. 1. 13g.! hier ursprLinglich wild, \Vcr von Fenyohaza das Lubochnatal 
aufwtirts wandert, ",ird diese statt1iehc) schonbHihendc Pflanze am Vfer des 
Baches und in den Gebii:.:-chen unter Verhaltnissen tin den, wie sie im Osten 
des Gebietes aHcnthalben bcg-egnct, 1st ihr Indigenat sieher, so handelt es 
sich urn cinen yon dem geschlossenen Areale weit abgesprengten Vorposten. 
Die Frage des Ursprungs hedarf aber noeh einer weiteren Frufung. 

Telekia speciosa wird nicht seiten in Garten und nahe den Siedlungen 
angepflanzt; man trifft sie auch im Gebirge oft in der Nahe der Sennhiitten 
an) \\'ohin sie wohl durch Verrnittlung des weidenden Viehs gelangt. Man 
",ird sehwerlieh den Anbliek einer bluhenden Te1ekia in den Ostkarpathen 
scheidcn k6nnen von der Erinnerung an das rumanische Hirtenvolk. Nun 
wissen wir aber, daD Hings der Karpathen, bis tief nach Mahren hinein, 
rumanische Siedlungen bestanden, die in Ortsnamen, Bergbezeichnungen und 
dergleichen mchr ihre Spuren hinterliel1en~J. Zahlreiche von SIovaken und 
Ruthenen gebrauchte \Vorte, die mit \Neidewirtschaft und Viehzueht in engem 
Zusammenhange stehen, sind romanischen Ursprungs. Es jst daher nicht ganz 
unwahrscheinlich, dan aueh im \Vaagtale ehemals ein soIcher EinfiuD sieh gel
tend rnachte, und tdfft dies zu, ciano kbnnte die Telekia spedosa durch den 
Menschen in die Taler der Fatra gelangt sein. Daflir sprieht aber noeh fol
gendes. In auffallender Flille haufen sich an clen Gehangen cler Fatra und 
ihrer Umgebung gegen das vVaagtal romanisehe Namen. :.Magura.: trifft 
man auch sonst noch vielfach an; schon seltener sind anderwarts als Orts
bezeichnung die im '\Vaagtalc zum Tell reeht hau-figen Namen »Grunjt: (rum. 
grulu), :tDjel'l (rum, Deal).. »Mincsolc: kehrt im Osten aIs Meneel oder !vluncel 
sehr oft wieder und enthalt das rumanisehe Munte. Vor aHem aber beant
wortete mir einer der besten Kenner rumanisehen V olkstums) Herr Prof. 
Dr. G. WEIGAND in Leipzig, mit groDer Liebenswiirdigkeit eine Anfrage da-

1) Y. ,-, BOR1.!.tS, A rMrnbegyseg nemzeti es n6venyzeti alapon. In K. HOFER. Buda
pe"ti Y Keriileti allami fore6J_iskolenak. , , c\'i ert. 1897/98. J, WAG!,\ER, GefaI1pfianzen Tt:roczer 

Rom. Jahrb. ungar. Karp. X),.··VUI :1901), I. 

2) Ygl. F. MIKLOSlcn, Wanderul)'geD der Rt1minen Denkschr. Akad. Wiss. Wien philos.
hist. Kl. XXX (1880). I .. 
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hin, daD ihm in der Umzebung von Rosenberg (Rt')2:sahegy! sieher rumanische 
Typen unter den dortigen Bauern begeglld seien. Meine Annahme yon del' 
Verschleppung der Telekia halt auch er fur gut begrlindcL 

Die Fatra, das groOte Kalkgebirgc Uberungarn~, teilt mit clem COhoes Hnd 
KL Krivanstocke zahlreiche Arten) die an kalkreiches Substrat gebundcn sind; 
auch Leon to po di urn alpinu m gedeiht an den Felsen der Gipfd. 1m 
allgemeinen aber bringt die geringe Hbhe der Berge ein starke:-; Zurtick
treten alpiner Sippen mit sich. Die Krizna besitzt noch Anemone nareissi
fiora, Linum extraxillare) Saxifraga adscendens J Hieracium villosum u. <I. Dtm 
kahleu Gipfel des Berges (1575 rn) fchlt aber jetzt das Knieholz. Au der 
Baumgrenze erscheinen hier niecirige, durch FraJ3 stark verkummerte Kruppel
stdiucher def Buche; am niedrigeren Cscrnikamcn bel I\n"lIca stehen am 
Gipfel dichte und tippige Be:stande der Pinus Pumilio. AIs ieh 1899 ihn be ... 
stieg, war am 22. ~'1a\ der Schnee noch nicht lange geschmo\zen, wahrend 
die Gehange des Chocs fast gauz schneefrei. waren. lch noticrte zwischen 
den Knieholzbiischen Salix silesiaca, Daphne l\lczereum, Empetnlm nigrum, 
Primula elatior, Homogyne alpina, Lycopodium SeIago, Allium Victorialis, 
Pleurospermum austriacum, Corydali..':> caya, salida, Gagca minima, r~opyrum 
thalictroides und Galanthus nivalis. 

1m FrUhjahre gewahren die Bergwiesen der Fatra eine lohnende Aus
beute. Die meisten der PRanzen, die im lichten Buchemvalde der Zarniky gnmj 
(S. 149) wachsen, geddhen auch hie:-, sagar 110eh iippiger. Von noell nicht 
genannten Sippen ftige ich uoeh hinzu Aquilegia longisepala (S. 52), S;llvia 
pratensis, Geranium silvatlcurn, Thalictrum aquilegifolium, Phyteuma spicatum, 
Lilium Martagon, Physalis Alkekcngi, Silenc nutans, Aconitum Lycoe
tonuffi, Ajuga genevensis. Die Kreuzung zwischen Gymnadenia conopea 
und 0 d or a tis si rna ist nicht gar so selten, und stelleoweise wird diesc For
matiof} jn erster Linie bestirnmt dUTch Aguilegia tlnd Cypripedillm. 

Im \Naagtale sowohl, wie in der Niedcrung der Rcvuca, enhvicke1n sich 
Moorc, auf denen Prim nla farinosa cine Leitpflanze darstellt. Neben ihr 
stehen Wollgraser und Seggen, Pedicularis, 50wie Valeriana diolca und poly
gama, [erner Menyanthes trifoliata, Cladium Mariscus und Schoen us 
ferrugineus. Vor aHem gewinnt hier an Interesse Eriophorum alt'inu:ll1 
und der in den Karpathen so sehr seltene Scirpus alpinus, den zuerst 
M. WETSCHKY am sog. Meerauge wenig oberhalb Kralovan entdeckte. In 
den Ufergebuschen erscheint stellenweisc Senecio paludosuso 

Niedere Tatra. Hier lassen si.ch zwei Zonen unters..:heiden, denn clem 
granitischen Kerne des Hochgebirges. sind im Norden machtige Kalkberge an
gegliedert, die einen scharfen Gegensatz zwischen beiderlei Floren bedingen, 
wenn auch die Hohe jener KaIkgipfel nur an die untere Grenze der sub
alpinen Region heranreicht. So wie im Stjavnicatale am Gybmbcr die Kalk ... 
flora an den Ufern der Bysztra ihr plotzliches Ende findet (Bd. J. 131), loUt 
sich auch in allen iibrigen Talem diese Scheide leicht auffinden, im Deme-
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novatale so gut, wic an den Abhangen der Kralova Hola gegen Vernar. Beide 
Substrate aber sind zu einer kompakten Gebirgsmasse verschmolzen, so dall 
ihre Trcnnung cinem \\lillkiirlichen Schnitte parallel cler Langsachse des Ge
birges cntsprechen wUrde. 

Das anch landschaftlich bevorzugte Demenovatal bei Lipto 5zt. Miklos 
ist seit langer Zeit das Ziel det Botaniker gewesen, ebenso det gut dl1rch
forschte Popovaberg zwischen Vernar und Dobschau (Dobsina> Nicht minder 
reich und intercssant aber sind die Abhimge def Paludnicza, die das reehte 
Gehange des Demenovatales bildet, die Bababerge bei Foprad, die Ohnistje 
bei ?lla!uzina im Si.Jdcn von Lipto Ujvar, die Rarbolica bei Vernaf und viele 
andere. Die aus diesem Gebiete von TOCL beschriebene Scabiosa calcarea 
gchort wohl als Form zu Sc. lucida. 

1m allgemeinen herrscht ,yeitgehende Ubereinstimmung in der Kalkfiora 
der einzelnen Berge der sUdlichen Zentralkarpathen, vom Klein-Krivan bis 
zum Papova. Actaea Cimicifuga, Cirsium Eriophorum, Carduus glaucus, Hie
racium bupleuroides, villosurn, Gentiana cruciata, Veronica saxatilis, Adeno
ph ora infundibuliforrnis, Ellphrasia salisburgensis, Aconitum moldavicum u. a. 
sind ihnen gemeinsam. Dazu kommen Dianthus nitidus (S. 146), Leon
t0J:10dium alpinuffi) Ophrys muscifera und andere Orchideen, Pleura
spermutn allstriacum und andere Sippen von etwas beschrankterer Verbreitung. 
Ziemlich haufig im Kalkgebiete der Niedcren Tatra sind Polemonium 
coeruleum, Knautia sylvatica, Genista pilosa, Carduus collinus, 
Linum cxtraxillare und Cystopteris sudetica. Als Leitpfianzen aber fasse 
ich auf: Sorbus Chamaernespilus, cler an der Paludnicza mit S. Aria 
Gebusche bildet, Arctostaphylos uva ursi, Daphne Cneorum; {erner 
Crepis alpestris, endlich Ligularia sibirica mit Sweertia per ennis 
aus dem Straczenatale. Auch Spiraea ehamaedryfolia mun hier genannt 
werden. An der Paludnieza sammelte ich Mer eu riali 5 0 va tal die vielleicht 
in den siidlichen Vorlagen der 'Yestkarpathen noch bfter zu finden sein wird. 

In den Buehenwaldern wachsen die drei karpathischen Dentaria-Arten 
haufig und oft durcheinander} so daO an die Moglichkeit einer Kreuzung leicht 
gedacht werden kann. Es gelang mir auch, auf einer P6ngstexkursion 1905 

im Buchengebiische der Paludnicza bei 1000 m Hohe den Bastard D. glan
dulosa X enneaphyllos aufzufinden, nachdem er erst zwei Jahre vorher von 
O. E. SCHULZ I) aus Oberschlesien (Myslowitz) neu entdeckt und als Cardamine 
Paxiana neu beschrieben worden war. 

Viel armer als die Kalkfiora erweist steh die Vegetation des kristalli
nischen Gebirges, weil bis zu ansehnlicher Hohe Viehzueht getrieben wird. 
Noeh auf den grasigen Abhangen der Kralova Hola weiden grofie Herden, 
und die sanfte Boschung def Kamme bietet der Weidewirtschaft keine 
Schwierigkeiten. Fe1sbildungen treten im allgemeinen stark in den Hinter
grund, und nur die prac::htigen Abstiir.ze des Gyombergipfels konnen mit der 

J) o. E. SCHULZ, Monographie r"'~g ea .. dflmine. ENCLERS bot. Jahrb. XXXII (I903)' 383. 
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wilden Hochgebirgsnatur cler Hohen T<itra in honkurrenz treten. Uber
schreiten doch selbst die Kulminationspunkte des Gebirges die Holte von 
2000 m nur wenig; sie ragen nur schwach in jene Region hinein, in der die 
hochalpine Flora ihre schonste Entwicklung zeigt. Man kann daher die Flora 
der kristallinischen Nicderen Tatra kurz bezeichnen als dne stark 
vetarmte Vegetation der Hohen T<itra. 

Gewisse Gegensatze fallen indes dem Botaniker leicbt auf. Vcrhaltnis
maflig haufig erscheint im Siiden der \Vaag das in der Hohen Tatra seltcne 
Hieracium inuloides, und Viola lutea ist hier eine Charakterpflanze der 
hochmontanen Mattcn, die nordwarts erst wieder in den Beiaer Kaikalpen 
wiederkehrt. Falls sich das Vorkommen der Soldanella minima (S. 57) 
beshitigen sollte und die Angabe der Linaria alpina auf der Prasiva, wo 
ieh vergeblich nach ihr suchtc, wtirde die Niedere Titra dam it zwei, den Kar
pathen sonst fremde Typen gewinnen. 

Verglichen mit den anderen Stocken def sildUchen Zentr.<llkarpathen 
schnellt freilich im Gebiet def Niederen Tatra die Zahl echt alpiner Sippen 
recht erheblich ill die Hbhe. Verbreitete und daher charakteristische Felsen
pflanzen der alpinen Region sind fotgende: Avena versicolor, Agrostis 
1 upestris, Oreochloa disticha, Car ex semperviren 5, atrata, Luzula spadicea, 
]oncus trifidus, Silene acaulis, Sedurn alpestre, S. Rhodiola, Geum montanurn, 
Saxifraga carpathica, hieracifoIia, androsacea, moschata, oppositifolia, 
Anemone alba, Sernpervlvum montanuID, Doronicum Clusii, Chrysanthe
mum alpinuID , Leontodon clavatus, Senecio carpathicus, Gnaphalium 
slipinum u. a. Auf der subalpinen Matte wachsen Luzula sudctica, Gentiana 
punctata, Euphrasia Tatrae, Campanula alpina, Hieracium atpinum, poly
morphum, calenduliflorurn, Wimmcri und stygium, und an den Bachufern ge
deiht in tippigster Fiille, so geschlossen und groOe Bestande bildend wie 
kaum anderwarts, Rumex aipinus. 

2. Die Bezirke der Westkarpathen ohne altere Relikte. 

Die hier zusammengefaQten Gebirge stehen in ihrer Flora ganz unter 
clem Einflusse der Eiszeit. Die praglacialen Bestandteile sind ganz ver
schwunden und eine Neubildung von Arten hat in kaum nennenswertem Um
fange eingesetzt. Dies gilt fur die Beskiden und die nordlichen Zentral
karpathen, deren Glanzpunkt die Hohe Tatra bildet. 

a. Die Beskiden (Bezirk 4 der Karte II) 

Das reich gegUederte Gebirge, das (Bd. I. 67) unter dem Namen der 
Beskiden zusammengefaOt wurde, ist in dem Teite, der zwischen 015a und 
Skawa Jiegt, von E. HANSLIK orographisch naher studiert worden. Gerade 
dieser Abschnitt tragt auch die bochsten Erbebungen in der Umgebung der 
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Babia G()ra, dic man naeh dem genannten Forscher passend die H ohen 
Beski den ncnnt. Der ganze Zug wird an seiner Au13enseite von einer Kalk
zone begleitct, die schlieDlieh in den Pieninen (S. l.f5~ ihre groDartigste Ent
wicklung zeigt. Es ist daher nicht auffallend, ,venn kalkliebende Sippen) die 
wir bcreits dort oder am Roszudecz kcnnen lernten) hier in verarmter Gesell
schaft wicderkehrcn. Sic begegnen uns auch in den Kalkgebieten des Hnken 
\Vaaguft.:fs lInd zcigcn dabei teil",eise cine iiberaus bemerkenswerte Depression 
ihrer Standortc. 

Einer cler bekanntestcn Kalkberge der Beskiclen ist cler Lowenstein bei 
Puchov im Trcnc!'cner Komitate) der dUTch die Exkursionsberichte von HOLeBV 

und BR:\;\C~Il\._ nahcr bekannt gewordcn ist. IVlontane Sippen teilen hier mit 
Arten des Hugcllandes cinen gemeinsamen Standort. Ich erwahne von in
teressantcren Formen dieses Berges nul' folgende: Asplenium viride, Allium 
flavum, Dianthus praecox, Cerastium brachypetalum, Ranunculus montanns, 
ncmorosl1s, Arabis Turrita) Draba aizoides, Alyssum saxatile, Semper
vivum hirtum) Saxifraga Aizoon 1 Seseli glaucum 1 Pulmonaria rnollissima, 
Glcchoma hirsutum, Valerian a Tripteris n. a. 

1m Slid westen und im Osten der Hohen Beskidcn sinkt das Sandstein
gcbirge zu rnontaner Hohe herab. Die Javorina, wenig ni::irdlich vom Miava
pas~c, bleibt unter 1000 m Hohe zuriick; sic bedeutet cincn Eckpfeilcr der 
Bc~kidcl1 gegen Sliden hin. Zwar konnten die alteren Angaben von KRZISCH 
bczuglich des Vorkommens von Geranium lucidum, Gentiana Clusii und Arnica 
montana neuerdings nicht wieder bestatigt werden, indessen rufen die am ge
llanntcn Berge auftretcnden Allium ursinum, Actaea spicata, Euphorbia 
polychroma, Hypericum montanllffi und hirsutl1m, Epilobium trigonum. 
Valcriana sambl1cifolia und Mulgedium alpinl1m noeh die Erinnerung an 
die we iter nordlich gelegenen Berge der B'.::skiden zurliek. In neuerer Zeit 
haben auch FR. COKA und F. GUGELA. mit vielem Erfolge an der Erforschung 
der Grenzgebirge z\\'ischen Ungam und Mahren regen Anteil genommen, und 
so zcigen die ResllItate ihrer Arbeit in Ubereinstimmung mit clem Lebens
werkc des hoclH'erdienten HULUBY und den zahllosen Exkursionen vonBRANCSIK, 
wie im slldlichen Teile der Beskiden eine Vermischung karpathischer Vege
tation sieh .vollzieht mit Arten) die dem warmeren Hiigellandc angeharen. 
Neben Formen, die wahl sclten einem montanen Standorte cler Karpathen 
fehlen, wie Circaea alpina) Stachys alpina, Salvia glutinosa, Centaurea mollis, 
Valeriana polygama, Gent~al1a carpathica, Laserpitium latifolium, erscheint hier 
aueh noeh Pedicular is sumana in der Umgebung von Ungar. Brod bei 
boo m Bahe. Der nachstgelegene Standort dieser Pflanze gegen Norden ist 
d~r Klakberg der Fatra, wenn nieht durch \veitere Funde die verbindende 
Brucke geschlagen wird. Urngekehrt verhalt es sich mit Draba lasiocarpa, 
die \'on Dr. aizoidcs spezifisch vielleieht nicht ver5chieden ist. Sie reicht von 
den niedrigen Bergen des Neutraer Komitates bis auf die Kalkberge der Arva) 
fehIt aber aueh der Fatra nicht. 

Zu solchen Typen geseUen $i".1l nun Arten, die von Sliden oder Slidosten 
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gegen das Gebirge vordringen und weiter gegen Norden {chIen oder selten 
werden. reh erinnere an Orchis purpurea, Ophrys arachnites, Limo
darum abortivum, Thalictrum (oetidum, Salvia austriaca, Linum 
flavuffi, Dianthus Pontederac, Polygala major, Prunella laciniata u. a. 

Die Hohen Beskiden finden ihren Kulminationspunkt in der Babia 
Goral). Hier liegt die obere Grenzc des Fichtcnwaldes ct\\'ti bci 1330 nl, ab
wohl vereinzeite Stamme von knorrigern, nkdrigem 'vYllc}Jse und einseitiger 
Verastelung, die sog. »\Vettertanncn«, reich behangen und bedeckt mit Flcchtcn) 
hoher cmporsteigen und sieh unier das Knicholz mischen; ja selbst noch bei 
1689 m findcn sich niedrige Fiehten ganz V0111 Habitus des Zwcrgwacholders. 
Ebenso hoch ,,'ie die Fichte geht die Hergeberesche, und n'lr wenig befer 
zuriick bleibt Lonicera nigra, die etwa bei 1550 m ihr hochstes Gecleihen 
uoeh findet. 

1m gronen und ganzen zeigt an cler Babia Gora die \\7aldregion ein ein
heitliches Geprage; nur die unter 1200 m etwa gelegenen Hohcnzonen er
fahren durch eingestreute Tannen und Laubholzcr dne ctwas grofiere Mannig
faltigkeit, wahrcnd in den hoberen Lagen del' VvTald cincn reinen Hestand von 
Picea excels a bildet. ABein in so groDer Ausdehnung) wie etwa in den 
\Valdern der Ostkarpatheo, erscheint die Buche hier nicht und ebensowcnig 
die Tanne, so daO aueh in den tieferen Lagen, freilich wohl unter dem Ein
flusse der Forstkultur, cler Fiehte die fiihrencle Rolle zufallt. Mit der Buche 
und Tanne, deren hochste Standorte urn 1300 m liegen, erlischt Acer Pseudo
platanus. Oberhalb der Hohengrenze von 1330 m beginnt die Knieholzregion, 
deren geschlossener Bestand bis 1660 m reicht, wahrend einzelnc vorgesehobenc 
Posten nur wenig unter clem Gipfel zuruckbleiben, und ais treutr Begleiter des 
Knieholzes schlieOt sich cler Zwergwacholdtr an und Salix silesiaca. Diese 
\Veide, weIche fur den ganzen Zug der Karpathen, wie fur die sudetischen 
Gebirge einen Charakterstrauch bildet, ist \Vie \\'cnige andere Holzgewaehse in 
ihrer Entwicklung unabhangig von den klimatlschen Verhaltnissen der ver
schiedenen Regionen. Ebenso wie sic am Fuf.le des Gebirges sich Yorilndet, 
wandert sie an den Bachen aufwarts durch die ganze \i\laldregion und bildet 
noch am Gipfel kleine, niedrige Strauchlein zwischen Knicholz und Zwerg
wacholder. 

Schon fri.iher (Ed. I. 208) fan den die markantesten Typen der Babia Gora 
eine kurze Endihnung. Erganzend sei hier hinzugefLigt, daD die Charakt.er
pflanzen dieses imposanten Bergstockes, der gegen !,\'orden in steilen At
stiirzen sich senkt und hier die zweifellosen Spuren cines eiszeitlichen Glet
schers tragt, ein kleines Kat' mit einer Endmorane, sich folgendermaDen 
gruppieren. 

J) F. PAX
1 

YegetatioD cler Babia G6ra. Mitt. Beskiden Vereins 1905- - Vgl. auch 
H. ZAPA1.6WICZ, Consp. Fl. Galiciae criticus. I. Krahn 1906. - Einzelne Angaben sind mit 
Vorsieht zu gebrauchen. Wunderlich klingt z .. B. die Angabe von Carex vaginata bei Rybnik in 

Schlesien! 
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Auf den Bergwiesen ist Crocus Heuffelianus l) eine auffallende Erschei
lUng. ZAI'M.O\ncz sieht in ihm eine besondcre Art (Cr. babiagorensis). 
Juter den Charakterstauden def \Valdflora verdienen Euphorbia arnygdaloides, 
:hrysanthcrnum rotundifolium, Veronica montana, Luzula ftavescens, Carda-
1ine trifolia, Listera cordata und Epipogon aphyllus Beachtung. Der sub
lpinen Region gehorcn an auner den schon fruher (Bd. 1. 208) genannten 
lippen Gentiana asclepiadea) Senecio subalpinus, Athyrium alpestre, Paa 
:haixii, Phyrcuma orbiculare, Orchis globosa, Gymnadenia albida, Dianthus 
uperbus vaT. speciosus, Aspidium Lonchitis, Sedum carpathicum, Rumex 
lpinus, Aconitum Napellus, Veratrum Lobelianum, Adenostyles albifrons, 
~llium Victorialis, Rumex arifolius, Streptopus amplexifolitls. In der Gipfel
egion finden sieh endlich Yeronica aphylla, Cerastium alpinum, Asplenium 
iride, Sempervivum montanum, Sagina Linnaei und Campanula Scheuchzeri. 

Drei vorzugliche Vegetationsbilder aus der Gipfe1flora der Babia Gora, 
00 HANS BAER aufgenommen, bilden eioe Zier des neuesten Jahrgangs (1907) 
er 5ektion Bic1itz-Biala des Beskiden-Vereins. 

Durch die iotensiv betriehene Weidewirtschaft sind Arteo niederer Region 
1 den Kampf mit der heimischen Flora getreten und siegreich geblieben, 
enn nur so erklaren sich die auffallend hochgelegenen Standorte von Veronica 
'hamaedrys, Scrofularia Scopolii, Capsella Bursa pastoris, Prune1la vulgaris, 
'eronica serpyllifolia. Die Nessel steigt an RuderalpHitzen his 1450 m, Poa 
noua und Ranuneulus acer bis auf den Gipfel. 

Mit voUem Rechte sagte schon FRIEDRICH WIMMER von der Flora der 
abia G6ra: :t 1m aHgemeinen ist die Vegetation dieses Berges arm und mager 
11 Vergleiche zu der mannigfaltigen und iippigen des Riesengebirges und des 
·esenkes.« leder, der die pflanzenreichen Schluchten cler Sudeten durch
andert hat, wird dem ohne weiteres zustimmen; jeder wird diesem Ausspruche 
eipfiichteo, der die Flora der nachstgelegenen Hochgipfel der Karpathen aus 
gener Anschauung kennt. 

Freilich ist die Durchforschung der Bahia Gora noeh nicht vollig in ge
jgender Weise durchgefuhrt, und immerhin ist namentlich auf der nord lichen 
eite des Gebirges noch mancher interessante Fund zu erwarten, wie das die 
ntdeckungen der polnischen Floristen bereits zeigten, nachdem sie Polygonum 
viparum, Laserpitium Archangelica, Gentiana punctata, Pedicularis sumana u. a. 
er nachgc\viesen haben. Allein die bisherigen Beobachtungen lassen fiir einen 
uwachs an Arteo die Grenze nicht allzuweit hinausschieben. 

50 bleibt denn die Tatsache bestehen, daO die Flora des Berges relativ 
'm ist, nnd dieser Umstand ist urn so auffallender, als die Kamm- und 
ipfelhohe das Riesengebirge erlleblich ubertrifft, und selbst ostwarts bis zu 

I' Nnch den Gesetten der Nomenklatur sind in der Gattung Crocus Z8 benennen: 
Cr. banaticus (Bd. I. 108 u. f.) muLl Cr. Heuffe1ianns hemen, 
Cr. iridiflorus ~Bd. 1. 128 n. f.) dagegen Cr. banatieus. 

~l. DEGEN, in Magyar bot. Lapok V ·~t:1J1'1)6l. 113 .. - Freilich wird durch diese Umtauftlngen 
~ht verbreiteten Namen ge~eni.ibet ·tIa~ g.e.,;i,og;e lin.sieherbeit hervorgebracbt. 
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den Alpen der Liptau die Babia Gora der kulminierende Gipfel bleibt. Ein 
gewisser Wasserman gel in den hbheren Lagen und das Zurticktreten felsiger 
Absttirze vermindert wohl zurn Teile die Mannigfaltigkeit der Standorts
verhaltnisse. Auch der Klein-Krivanstock und Chocs, die nachstgelegenen 
Hochgipfel, die an Hohe der Babia Gora wesentlich zuruckstehen) sind in der 
alpinen Region wasserarm) und doch ist ihrc Flora unvergleichlich Teicher als 
an der Babia G6ra. 

Lange Listen lieJ)en sich aufstellen, weiche die interessanten Arten nennen, 
die Chocs und Krivan beherbcrgen und der Babia G6ra fehlen. Nur einige 
wenige BeispieIe hierfur: Saxifraga moschata, Oreochloa disticha, Ranunculus 
alpestris, Pedicularis verticiHata, Veronica aipina, Salix Jacquini, Saxifraga, 
androsacea, Saxifraga caesia, Dryas octopetala, Androsace lactea, Cortusa 
Matthioli, Hieracium villosum, Carex firma 1 Gentiana Clusii, verna, Aster 
Bellidiastrurn, Biscutclla laevigata, Draba aizoidcs, Primula Auricula, Cirsium 
Erisithales, Leontodon incanus und viele andere. 

Der Botaniker wird ohne groOe Mlihe in diesen wHlkurlich zU,sammen
gestellten Beispielen erkennen, daD viele von ihnen typische Kalkpflanzen be
treffen. Sonach wiirde das Fehlen kalkreichen Substrates im Gebiete der 
Bahia G6ra die Florenarmut bis zu einem guten Teile erkliuen konnen. In 
der Tat zeigen auch meine Beobachtungen auf zahlreichen Exkursionen im 
Gesarntgebiete der Karpathen, dan gerade die Zone des Karpathensandsteins 
und cler trachytischen Gipfe{ arme Floren beherbergen. 

Schon in det Umgebung des Bades Polhora bedecken Hochrnoore nicht 
unbedeutende FBichen. Zwischen den schwellenden Sphagnum-Poistern wachsen 
hier Viola palustris, Drosera rotundifolia, Vaccinium Oxycaccus, Ttientalis 
eurapaea, Juncus squarro5us, Carex paucifiora, dioica, Valeriana polygama 
und von Holzgewachsen Andromeda polifolia und Salix aurita. Weiter ab
warts im Tale liegen dann die ausgedehnten Borysumpfe det Arva, cleren 
graDter zwischen den Orten Chizsne Jablonka, Pekelnyik, Sucha hora und 
Hladouka liegt Nach den Ang.ben von N. v. SZONTAGH 'J enthielten die 
Moore auch die fossilen Reste des Riesenhirsches, Elentieres und Damhirsches. 
1st letzterer Fund nicht verkannt, so lag der Rest sieher nicht an gemein
samer Sammelstelle mit den beiden anderen Tieren. 

Ihre Flora ist nicht reich und tdigt keinesfaHs, wie N. v. SZO:\TAGH 
glaubte, einen ,alpin en c: Charakter. AuDeT den schon oben genannten Arten 
wachsen auf Ihnen Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vag'i
natum, gracile, angustifolium, an den trockeneren Stellen Calluna vulgaris, 
Lycopodium clavatum, Vacctnium Vitis ldaea und Myrtillus, 3.uch Alnus gluti
nasa; im Wasser stehen Menyanthes trifoIiata, Calla palustris, Iris Pseudacorus, 
Acarus Calamus, Cicuta virosa u. a. Die Angaben uber Betula nana und ver-

I) N. DE SZOSTAGH, EnumeraHo plant. Com. Arvensis, Verb. tQot-bot. Gesellsch. Wien 

XIII {1863;. 1045. - Einzelne Angnben dieses Forschers $ind reeht zweifelba.ft, einzelne offenbar 
unnebtig. 
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mutlich auch uber Drosera longifolia sind dagegen \Yohl besser zu streichen. 
Ein gruf3eres Interesse aber beansprucht Pinus uncinata, die mehr baurnartig 
wachst und sich hier mit P. pseudopllmilio) die strauchartig bleibt, ver
gescllschaftet. Heide gcdeihen schon am Fuflc def Babia G6ra bei Polhora. 

Auch Taxus baccata fchit der Beskidcnfiora nicht, doch ist die Eibe, wie 
allcnthalbcn in den Karpathen) ein seltener Baum, def im Aussterben be
griffen ist. Ihr fruheres haufigeres Vorkomrnen en"'cisen aber Ortbezeichnllngen, 
die clem Raume entlehnt sind und auf deccn Bedeutung neuerdings W. SCHLE
SI1\GE1{ ~'i aufmerksam macht. Mit Recht empfiehlt er die Pflanze clem Schutze 
des Gtbirgsvcreins; yon den ihm bckannten Exemplaren oenne ich nur den 
mindestens 400 Jahre alten Stamm, cler im Jasionkatale bci Kalencz in einem 
Garten steht. 

1m Osten cler Hohen Beskiden verflacht sich das Gebirge gegen das Tal 
des Poppcrflusses, und damit versch\yinden hier zahlreiche Arten cler hbheren 
Regionen, obne indes den Eintritt neucr Typen des Flachlandes zu gestatten. 

b. Die ll(}rdiic/tc1! ZodralJ..'arjathcll (Bezirk I der Karte nrl 

Das Zcntrum des Berglandes, das die Tiefenlinie der Arva, \iVaag, des 
Popper lind Dunajec urnzieht, ist, wie JU~EPH PART,:-,CH sagt, »ein stolzes 
Granitgebirge, mit detisen Felspyramiden nichts in den Alpen vergleichbar ist, 
aul3er den Aiguilles des Mont Blanc Massivs~. An sie grenzt im Osten das 
Kalkgebirge cler BeIaer Alpen, im \.\testen die Liptauer Alpen mit ihrem 
\Vechsel von kristallinischem Gesteine und mesozoischem Kalke. Der Kvacsan
paD scheidct, wie frUher (Bd. 1. 7 I) schon geschildert, die Liptauer Alpen von 
cler Chocsgruppe. Die Hahe clieses 'Cberganges, die friiher versehentlich zu 
niedrig angegeben, liegt oberhalb Huti in eioem Niveau von uber goo m. 

An cler Angabe, daD die Gliederung der Zentralkarpathen in 
Liptauer Alpen, Hohe Tzitra und Belaer Kalkalpen nur von unter
geordneter Bedeutung sich erweist (Bd. I. 209), muD auch hier festgehalten 
\\'erden. Die Vegetation der Zipser Magura entspricht cler relativ armen Flora 
des ostlichen Abschnittes der Beskiden. 

Zwar sind gewisse Gruppen der Kryptogamen, speziell die Laubmoose, 
cler Zentralkarpathen schon eingehender behandelt worden, aber es fehit 
immer TIoch an einer ilbersichtlichen Zusammenfassung cler Arten, so daO eine 
Schatzung der Flora auf ihren Artenreichtum bezuglich cler Kryptogamen 
schwerlich moglich erscneint. "Venn man eine Vorstellung yon dem Bestande 
cler Arten, die den Zentralkarpathen angehbren, gewinnen will, so muD diese 

1) W. SOILESINGER. Ein aussterbender Bauru in den Beskiden. Jahrb. Sekt. Bielitz-Biala 
Beskiden-Yerein", 1907. 56. 

2) Vgl. nnmentlich auch V. v. BmI.BAS, A Tatra fl6rajlir61. Termesz. KOzl. XXXIV (1902). 
369; dazl1 DEGEN, in ~Iagyar bot. Lapok I (1902). 318. Eine flir Tonristen in erster Linie be
stimmte Schilderung der Vegetation d.er Hohen Tatra ist F. PAX, Vegetation der Hoben Tatra. 
Heransgegeb ...... Sektion Schles.ien d. ,iiP:gar. KllI'p.~Vercins Breslnu (obne Jahreszabl). 
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Schatzung an die Phanerogamen und GefiiDkryptogamen sich halten. Die 
Flora von G. SCH~EIDER und SAGORSKI fiihrt in diesem Sinne 1239 Arten 
auf. Unberiicksichtigt bleiben hierbei die Alpen der westlichen Liptau und 
der Chocs bei Rosenberg (R6zsahegy), sowie die Niedere Tatra im Sliden des 
Waagtales, deren Kalkberge besonders pflanzenreich sind. Rundet man die 
obige Zahl nach manchen neueren Funden auf 1250 ab, so bleibt das immer
hin kleine Gebiet der Zentralk.rpatben mit seinem Pflanzenbest.nde niebt .11-
zuweit hinter der Flora der Provinz Schlesien (etwa 1520 Arten) zurUck. Die 
neueste Auflage der Flora von Deutschland von GARCKE nenut fUr ihr Gebiet 
2614 Arten. Demgemafl wird man die Flora der Hohen Tatra namentlich 
unter Beruckskhtigung der beschrankten Raumentwicklung als ejne reiche 
bezeichnen mUssen. 

Nur auf den HochfHichen des breiten Talbeckens, das von der \-Vasser
scheide von Csorba nach Ost und \Vest entwassert whd, kommen die For
mationen des Hiigellandes zur Entwicklung1 soweit nicht Felder oder der 
Weide dienende Grasmatten und Wiesen das Bild cler ursprunglichen Pflanzen
welt storen. Unvermittelt grenzt dies Vorland an den Waldgurtel der Zentral
karpathen. 

Die sonnigen Hugel, die namentlich in der Umgebung von Kesmark 
pflanzenreich sind, bedeckt eine mannigfaltige Triftformation mit groDem 
Blumenreichtume. Einige der rnteressanteren Glieder dieser Genossenschaft 
ergeben folgende Liste: Anemone sylvestri!', Fumaria Vaillantii, Draba nemo
rosa, Dianthus superbus, Silent': gallica, Linum fiavum, Lavatera thuringiaca, 
Trifolium rubens, Astragalus danieus, glyeypbyJlos, Onobrychis sativa, Latby
rus sylvester, platyphyllos, Ulmaria Filipendula, Potentilla canescens, argen
tea, Fragaria collina, Seseli coloratum, Caucalis daucoides, Galium vernum, 
boreale, verum und Mollugo, Aster tinctorius, Inula hirta, Centaurea variegata, 
Anthemis tinctoria, Hieracium magyaricum, fiorentinum, Carnpanula bono
niensis, Cervicaria, Gentiana cTudata, V eronica austriac~, orchidea, Thymus 
lanuginosus, Nepeta pannonica, Stachys germanica, recta, Prunella grandiflora, 
Thesium linifolium, Poa compressa, Brachypodium pinnatuID, Agropyrum 
caninum u. a. Auf Galium schmarotzt Orobanche caryophyllacea, auf den 
Labiaten O. alba. Hier und da erscheint ein Buschwerk, das sich zusamnen
setzt aus Prunus spinosa, Rosa pimpinellifolia, coriifolia, canina, Cytisus ratis
bonensis, Salix cinerea u. a.; Clematis Vitalba I) ist ein sehr verbreitetes Schling
gewaehs. 

Die Kulturwiesen werden vielfach unterbrochen durch Grasbestande, die 
auf torfigem Untergrunde gedeihen. Hier sind die Standorte von Molinia 
coerulea, Scirpus compressus, Carex dioica, Davalliana, teretiuscula, paradoxa, 
echinata, canescens, Viola palustris, Drosera rotundifolia, Sagina nodosa, Pin
guicula vulgaris, Primula farinosa, Menyanthes trifoliata, Triglochin palustris~ 
maritima u. a. 

1) DUtch einen Schreibfehler ist {Bd. T. 117, lIS} friiher diese itn HUgellande der ganzen 
Karpatben weit verbreitete P8anze als Ct recta bezeichnet. 

P ax, Karpatben. IL II 
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In dec Bohen Tatra liegt die Baumgrenze bei etwa 1510 m, und scmit 
wird ohlle weiteres verstandlich, daD der breite \Valdglirtel sich naturgemaD 
in zwei Rcgionen gliedert, in cine untere \Va Idregion bis 1280 m im 
Durchschnitte mit dec Buche und Edeltanne, und cine ob ere Waldregion, 
in der die Fichte dominiert. Soweit nicht \Yald den Boden bedeckt, bestimmen 
blumenrei(;he \\'aldwiesen den Charakter der Landschaft in dec Buchenregion; 
in del' oberen \Valdregion crscheincn gkichfalls \\'iesen und an den Bachufern 
Betula carpathica und Salix silesiaca. An dec vValdgrenze selbst abet trctcn 
uoch zwei Nadelholzer hinzu, die Zirbelkiefer und dIe Larche, tiber deren Vor
kommen bereits Angaben gemacht wurden (Hd.1. 126). Am haufigsten er
scheint Pinus Cembra noch in den letzten Talstufen des Mengsdorfer Tale5~ 
am Fischsee, im Hialkatale und im Rostokatale. In den Belaer Kalkalpen und 
in den Liptauer Alpcn [chit sic. 

1m ersten Bande (5. 123 u. f.) fanden die okologischen Verhaltnisse der 
Formationen eine eingehendere \Vurdigung1 und mehrere Charakterpflanzen 
allch aus den Zentralkarpathen wurden dort besprochen. Es \drd daher ge
nilgen, wenn bier cine Liste der wichtigstcn Leitpfianzen gegeben wird, wobei 
die in erster Linie hervortrctenden Sippen~ die durch ihr haufiges Vorkommen 
Interesse gewahren, durch ge:sperrten Druck hervorgehoben werden. 

Formation des Buchenwaldes. In der Hohen Tatra tritt der Buchen
wald gegen den Nadelwald entschicden ZUflick; abel' schon am Nordabhange 
des Gebirge:'i und in den Bclaer Kalkalpen gewinnt die Buche als landschaft
liches Ekment an Bedeutung. Das hangt nicht mit dem Bediirfnisse des 
Baumes nach kalkreichem Substrate zusammen, denn wenig we iter ostlich ef
scheint Fagus vollig bodenvag. Leitpflanzen des Buchenwaldes sind Aspi
dium aculeatum in verschiedenen Rassen, Milium etfusum, Carex sylvatica, 
glanca, Paris quadrifolia, Salix silesiaca, Asarum europaeum J Anemone 
nemorosa, ranunculoides, Ranunculus auricomus, Actaea spicata, Dentaria 
glandulosa, bulbifcra, Corydalis ca\'a, solida~ Cardamine Impatiens, 
Geranium Robertianum, phaeum, Mercurialis perennis, Daphne Meze
reurn, Astrantia major, Sanicula europaea, Lamium Galeobdolon, Sambu
ells racemOS3, Lonicera nigra, Xrlosteum, Asperula odorata, Galium 
Schuitesii, Lactuca muralis. In den Belaer Kalkalpen treten Goodyera 
repcns, Neottia Nidus Avis und Corallorrhiza innata nchen Epipogon 
aphyllus sehr tonangebend auf. An lichten Stellen gedeiht bei Bela
Hbhlcnhain das den nbrdlichen Zentralkarpathen sonst lehlende Cypripedium 
Calceolus. 

Formation des Fichtenwaldes. Die Begleitpfianzen beschranken 
sich auf den Waldrand oder die lichteren Standorte irn Innero, und je nach 
der Feuchtigkeit des Substrats ist die Flora armer oder reicher. Charakter
pflanz.en sind Calamagrostis arundinacea, Halleriana, Deschampsia 
caespitosa, Lu zul~ angustifolia, Salix silesiaca, R uhus Idaeus, Vac
cinium Myrtillus, Vitis lda.ea, Call una vulgaris, Gentiana Asclepia
dea, Digitalis ambigua,; .¥elampyrutn sylvaticum und pratense, 
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Stachys alpina und sylvatica, Chrysanthemum rotundifoliunl, Sene
cio Fuchsii, Prenanthes purpurea, Hieracium mUrorum und vulgatum u. 3. 

Die \Valdbachformation .erfahrt ihre typischc Ausbildung erst hei 
dner durchschnitt!ichen H6he von 1200 m. An Stelle von Erlen und \~leiden 
des Hugellandes uberwiegt jetzt Salix silesiaca, mit der Lonicera nigra, 
Rosa alpina, Acer Pseudoplatanus in Strauchform, S~rbus Aucupada und 
Betula carpathica sich verbinden. Von Stauden sind charakteristisch Caltha 
palustris, Thalictrum aquilegifoli urn, Chaerophyllum hirsutum, An
thriscus nitida, Cirsium heterophyllurn, Carduus Personata und 
Senecio Fuchsii. In den Bdaer Kalkalpen fehIen an solchen Standorten Salvia 
glutinosa und Stachys alpina kaum. Auch Orobanche flaya, die im Ge
biete der Hohen Tatra selten erscheint oder vielJeicht ganz fehlt~ ist vonJavo
rina bis RCla·H6hlenhain ein oft gefundener Parasit auf Petasites. Nach oben 
geht diese Pflanzengenossenschaft ganz aUmahlich in die Formation der sub
alpinen Bachufer tiber. 

Holzschlage. Fur :;ie gelten ais Leitpflanzen in erster Linie Rubus 
Idaeus, Sambucus racemosa und Epilobium angustifolium. Da
zwischen siedeln sich die stattlichen Graser des Waldrandes an und auf Kalk~ 
boden vereinzelt die Stocke von Cirsium Eriopborum und Actaea Cimi~ 
cifuga. Auch Sambucus Ebulus und Viburnum Lantana, die auch in 
anderen Formationen begegneo, floden hier oft ihr Gedeihen. 

Montane Waldwiesen. Zwischen clem saftigen Grlin des Grasteppichs 
erscheinen hier oft in groDer Individuenzahl Crocus Heuffelianus, Orchis 
mascula, maculata, Gymnadenia conopea, Platanthera bifolia, Astran
tia major, Pimpinella magna, Gentiana carpathica, Rhinanthus major, 
Galium vernum, Mollugo, Phyteuma spicatum, Achi lIea magna, Chry
santhemum corymbosum, Leucanthemum, Centaurea phrygia, Tra
gopogon orientalis , Hjeracium umbellatum. In den oberen Lagen der 
montanen Region gesellen sich noch hinzu Arabis Halteri, Geraniunl 
sylvaticuffi, Heracleum flavescens, Hieracium aurantiacum und 
stellenweise dessen Bastard mit H. Pilosella. Kalkhold is! Gymnadenia 
odoratissima, die demnach urn Koscielisko und Zakopane, wie in den 
Belaer Kalkalpen recht verbreitet erscheint, und an soIches Substrat sinJ vor
zugsweise gebunden Scabiosa lucida, Cirsium Erisithales, Actaea Cimicifuga, 
Asperula cynanchica u. a. Wahrend in der Niederen Tatra Folemonium coeru
leum nicht selten auf tritt, beschrankt sich in den Zentralkarpathen ihr haufiges 
Vorkommen auf die Belaer Kalkalpen; in den anderen Teilen ist die 
Pflanze seltener, obwohl sie vereinzelt von Schmecks his zurn Krivan hin ge· 
sam melt werden kann. 1m Krivangebiete verleiht Campanula pseudolancec
lata den Bergwiesen dn besonderes Geprage. 

Hochmoore. Auffallend arm is! die Hohe Tatra und ihre aus Kalk he
stehenden Vorlagen an groDeren Hochmooren. Dafur besitzt aber das Moor 
bei Rox eine der grOOten Seltenheiten der ungarischen Flora in Salix myr
tilloidcs. Sie teilt hier ihren Standort mit Aspidium Thelypterls und cris-

IlO 
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tatum, Botrychium Matricariae, Salix rep ens, Sagina nodosa, Polygala aus
triaca, Drosera rotllndifolia, Viola palustris, Vaccinium Oxycoccus, Ledum 
palustre (sehr selten), Primula farinasa, Trientalis europaea, Menyanthes 
trifoliata, Veronica scutellata, Euphrasia coerulea, Pedicularis sylvatica, P. Seep
trum carolinum, Valeriana polygama, Succisa pratensis u. a. In der nachsten 
Umgebung des Csorber Sees liegt an def Baumgrenze, zum Teile schon be
standen von kraftigen Knieholzbuschen, ein Moor, aus dessen Gliedern be
sonders Listera cordata, Juncus filiformis, Eriophorum vaginatum, Carex 
pauciflora, limosa und die nur hier innerhalb des Bezirks aufzufindende An
dromeda polifolia auffallen. 

Kalkarme Felsen. Erst oberhalb der Baumgrcnze wird die Felsenflora 
zu cioem wirksamen land5chaftlichen Elemente. Narnentlich kommen im Ge
biete der kristallinischen T<itra zutage tretende Felspartien grblleren Umfangs 
in der Waldrcgion nur selten vor. In den Kalkbergen der Zentralkarpathen 
abeT reichen steile Absturze bis an den FuJJ der Berge. 

Auf kalkarmem Substrate vollzieht sich eine Mischung von Sip pen aus 
verschiedenen Formationen der Umgebung, die zwischen den Felsspalten noch 
ihr Fortkommen finden, Von charakteristischen Formen sei an Cystopteris 
[ragilis, Asplenium Trichomanes und A. Ruta muraria erinnert. 

Montane Kalkfelsen zeigen im Gegensatze zu der bescheidenen Felsen
flora der Tatra cine interessantere Vegetation, weil hier die Mannigfaltigkeit 
der Standortsbcdingungen eine gro13cre wird. An solchen Stellcn finden sich 
Asplenium viride, Tofieldia calyculata, Epipactis rubiginosa, Dian
thus praecox, Alsine laricifolia, Moehringia muscosa, Aconitum mol
davicum, Sedum album, die Nahrpflanze des in den Zentralkarpathen noch 
haufigen Apollofalters (Parnassius Apollo), ferner Saxifraga Aizoon, Bu
pleurum falcatum, Laserpitium latifolium, Seseli Libanotis, Gen
tiana cruciata, Euphrasia salisburgensis i Valeriana Tripteris, Scabiosa 
lucida, Campanula carpathica, Aster Bellidiastrum, Carduus glau
eus, Centaurea mollis und variegata, Leontodon ineanus, Hieracium 
bupleuroides, Crepis Jaequini u. a. 1m Strauchwerke klettert gern Clematis 
alpina, die aber stellenweise auch am \\laldrande und auf Holzschlagen be
gegnet, wie in den Belaer Kalkalpen. 

Gegen die obere Grenze hin treten in diese Formation auch Glieder der 
subalpinen Region cio; am ersten wohl Kernera saxatilis, Saxifraga ad
seen dens, Campanula.pusilla, Primula Auricula und hier und da auch 
das Edelweill. 

Das Gebirge oberhalb der Baumgrenze gliedert sich in die subalpine 
und alpine Region. Flir erstere, die zwischen 1500 m und 1800 m liegt, 
ist der geschlossene Bestand des Knieholzes maDgebend, dessen Verbreitung 
in den Zentralkarpathen berelts (Bd. r. 145) ges\'hildert wurde. Juniperus 
nana ist sein treuester Begleiter, der in der Tatra die Hohengrenze von 
2000 m noeh tiberschreitet.. I¥e schon dem Laien scharf entgegentretenden 
Formationen sind folgen~~ ~~~,,:','i~ 
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Subalpine Bachufer. Hier erscheinen LaubhOlzer im Kampfe mit dem 
Krummholze, und zwischen ihnen siedeln sich stattliehe Stauden an mit inten· 
siven Bliitenfarben. Salix silesiaea, S~rbus Aucuparia var. alpestris, 
Betula carpathica, Rosa alpina und etwas seltener Ribes petraeum 
sind die Charakterstraucher. Salix Lapponum, die SCfIXElDER-SAGORSKI 

nur aus dem Mlinicatale und aus dem Groll en Kohlbachtale kennen, ist ver
mutlich etwas verbreiteter. Ich fand sic z. B. auch im Trtimmcrtale bei 
1700 m Hohe. Ais Leitpflanzen dieses Strauchwerks betrachte ich Poa Chaixii, 
Streptopus amplexifolius, Rumex alpinus, arifolius, MelandrYllm 
rubrum, Heliosperma quadrifidum, Thalictrum aquilegifolium, Ra
nunculus aconitifolius, Trollius europaeus, Aconitum Napellus, Delphi
nium datllm und das endemische oxysepalum (Bd. l. 149), Cardamine 
Opizii, Cochlearia officinalis, die V. v, BORBAS neuerdings C, Tatrae 
nennt, ferner Epilobium alsinefolium und trigonum, Angelica Arch
angelica, Heracleum flavescens, Anthriscus nitida, Pedicularis su
mana, Valeriana Tripteris, Adenostyles albifrons 1 Doronicum austria
cum, Senecio subalpinus, Carduus Personata, Mulgedium alpinum, 
Chrysanthemum rotundifolium, Akzessorisch treten hinzu Sippen hoherer 
Lagen, die der Bach herabschwemmte, und die zeitweise sich hier erhalten; 
vorzugsweise auf Kalk gedciht hier Pleurospermum austriacum. 

In der subalpinen Region spielen grasige Lehnen und Matten noeh eine 
gewisse Rolle, Nicht mehr Wiesen im Sinne des Landwirts sind diese Grasmatten, 
denn Geroll und Schotter becintrachtigen die Verbreitung der Pflanzendecke, 
aber der Eindruck dieser Formation ruft die Erinnerung an die Bergwiesen 
der montanen Region lebhaft hervor~ Hier wie dart bilden Graser den Rasen, 
der in graDer Zahl schon bliihende Stauden in bunter Farbenmisehung in 
sich aufnimmt. Urgestein engt die Ausdehnung der Formation ein, 
wahrend Kalk mit seinen Verwitterungsprodnkten die besten 
Existenzbedingunen schafft. Daraus erkHirt sich der scharfe landschaft
Hche Kontrast, in den die bis zur Gipfelhohe begrasten Berge der Liptau und 
der Belaer Kalkalpen zu den schroffen, scheinbar nackten Felsgipfeln der 
Hohen Tatra treten. Je nach der Machtigkeit der Humusschicht erscheint 
diese Formation in zwei Typen-, der Alpenwiese, durch kraftige (.diser, 
starke Stauden und Vaccinium-Biische charakterisiertt und der subalpinen 
Alpenmatte, von zarteren Grasern bestanden, zwischen denen Flechten 
wachsen und Stauden von polsterfOrmigem Wuchse. 

Alpenwiese. Charakterstauden sind hier Gymnadenia albida, Thesium 
alpinum, Anemone narcissifiora, Trifolium badium, Geurn montanum, 
Geranium sylvaticum, Gentiana Asclepiadea, punctata, carpathica, Rhi
nanthus alpinus, Campanula Scheuchzeri, Solidago Virga aurea 
var. alpestris, Achillea Millefolium vai. alpestris, Gnaphalium nor
vegicum, Crepis grandifiora, Hypochoeris uniflora und Hieraci~m 
aurantiacum. Kein scharfer Gegensatz trennt diese Pflanzengenossenschaft 
von der subalpinen Alpenmatte, und in gleicher Weise verwischt def Eintritt 
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von Bachufcrpflanzen oder die gelegentliche Reimischung von Felsenpflanzen 
die Grenzen gegen die anders gestaltete Umgebung. 

Subalpine Alpenmatte. Die hier auftretenden Graser neigen zu xero
philem Baue, wenigstens def Mehrzahl nacho Nardus stricta, Oreochloa dis
ticha, Agrostis rupestris, Poa alpina, oft in def viviparierenden Form, 
Festuca supina, Avena versicolor sind die typischen Vertreter, Zusammen 
mit Carex lagopina und Luzula spadicea. Von Stauden teilen dieselben 
Standorte folgende Sippcn Salix herbacea, deren oberirdische Tricbe rnehr 
krautig als hollig ausgebildet werden: Cerastium rnacrocarpum, arvense 
var. alpicola, Anemone alba, Potentilla aurea, alpestris, Meum Mutel
lina, Veronica alpina, Euphrasia Tatrae, salisburgensis, Antennaria 
carpathic3, Hieracium alpinum und dessen Verwandte, H. stygium, pre
nanthoides u. a. 1m Gebiete der BClaer Alpen erscheint haufig Viola 
lutea, die auffallenderweise der Hohen Tatra selbst fchlt. V. v. BURR".s. 
ncnnt sie V. Tatrae. Kalkhold ist auch Ranl.lnculus Thora, cine nicht gerade 
htwflge Erscheinung. Einzelne FelscnpfJanzcn, ,ric Dryas octopetala ode! 
Salix reticulata, dringen an trockenen kalkreichcn rvlatten auch in den Gras
rasen ein, ahnlich wie Cerastium alpinum u. a. 

Subalpine Quellflur. An uberrieselten Felsen, im Kiese des Baches 
und an ithnlichen Standortcn erscheint cine charakteristische Zwergstrauch
n:g-ctation, die sich aus Salix retusa, Empetrum nigrum und Vacci-
111um uliginosum zllsammcnsetzt; hier und da tritt wohl auch ein Busch 
von Juniperus !lana hinzu, auf kalkreichem Substrate auch Salix ]acquini. 
Mit ihnen Yercinigen sich das seltene AlJillm sibiricum, ferner Polygonum 
yi\'iparum, Arabis alpina, neglecta (Fig. 15 el, Cochlearia officinalis, 
Hdiospcrma quadrifidum, Viola biflora, Epilobium,alsinefolium 
und anagallidifolium, Sweertia perennis, Bartschia alpina, Pinguicula 
alpina, in den hiJhtren Lagen auch Pedicularis verticillata und versi
color. Auf kalkreichem Substrate stellen Arabis bellidifolia und sudetica 
Leitpflanzen dar; letztere Art ist jedoch auf die Bdaer Kalkalpen beschrankt. 

Erst in der alpinen Region gelangt die Vegetation dec Felsen und Ge .. 
rblle zu der eigenartigcn Entfaltung J die das Interesse des Botanikers und 
Laien an dieser Formation lebhaft erregtj doch treten schon in def Knieholz
zone die angedeuteten Fflanzengenossenschaften als landschaftlich wirksames 
Element charakteristisch hervor. Beschattung oder intensivere Belichtung, 
rieselndes Wasser odee < ahnliche Faktoren rufen in der Felsenftora ein wech
selndes Bild hervor; noch scharfer aber ist der Gegensatz in der Vegetation 
auf den Urge~teinfelsen und dem kalkreichen Substrate. 

Felsen und GerbIl des Urgesteins. Ais Leitpfianzen dieser For
mation fuhre ich an Lycopodium Selago, Selaginella spinulosa, Oreochloa 
disticha, Avena versicolor, Foa alpina, laxa, Carex atrata, semper~· 
virens, fuliginosa, Luzula spadicea} Juncus trifid us, Salix herbacea t 

Rumex scutatus, Silene ac~uH5, Dianthus glacialis, Alsine sedoides, 
Alsine verna, Sagina Lj.Jl~tr~i; Ranunculus rnontanus, alpestris, Papaver 
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alpinum, Arabis neglecta, Sempervivum montanum, Sedum Rhodiola, 
alpestre, Saxifraga Aizaon, hieracifolia, moschata, bryoides, perdu· 
rans, androsacea, oppositifolia, retusa, Potentilla aurea, aipestris, Geum 
montan urn, Viola biflora, Prirnul a mini rna (Fig. 23), Androsace obtusi
folia, Soldan ella hungarica, GaHumsudeticum, Campanula Scheuchzeri, 
aipina, Erigeron hungariclls, Senecio carpathicus, carniolicus , Chry· 
santhemum aIpinum, Leontodon clavatus, Hieracium alpin urn und 
das seltenere H. rhodopeum (5. 102). 

Kalkfelsen. Wahl die Mehrzahl der aben genannten Arten geht auch 
auf Kalkfelsen tiber. Diese erhalten aber einen ungewohnlichen Zuwachs an 
tleuen Sippen, die clem Granit frernd bleiben. Daraus erklart sich der Reich
tum der Flora in den Belaer Ka!kalpen und auf den Kalkbergen der im 
\Nesten gelegenen Landschaften. Koscieliskotal und Drechslerhauschen bilden 
z. B. seit jeher das ersehnte Ziel der Botaniker. , Den Hauptcharakter erhalt 
die Formation der Kalkfelsen durch Zwergstraucher und den auffaBenden 
Reichtum an Leguminosen. Zu ersteren gehoren Dryas octopetala, Heli
anthemum alpestre und Salix reticulata, zu letztercn Onobrychis alpina, Oxy
tropis Halleri, carpathica, campestris, Astragalus alpinus, australis, 
frigidus, oroboides und Hedysarum obscl1rum. Daran schlieOen sich einige 
weitere Leitpflanzen des Kalkbodens an: Asplenium viride, Carex firma, 
capillaris, Chamaeorchis alpin a, Coeloglossum viride, Dianthus praecox, 
Gypsophila repens, Hutschinsia alpina, Petro.:aHis pyrenaica, Draba aizoi
des, tomentosa, Biscutclla laevigata, Kernera saxatilis, Sedum atra
tum, Saxifraga caesia, aizoides, Linum extraxillare, Poly gala 
amara, Bupleurum ranunculoides, longifolium, Primula Auricula, 
longiflora, Androsace Chamaejasme, lactea, Cortu!"a Matthioli, 
Gentiana Clusii, verna, nivalis, tenella, Veronica saxatilis, aphyl1a, 
Calamintha alpina) Scabiosa lucida, Phyteuma orbiculare, Campa
nula pusilla, carpathica, Aster alpinus, Bellidiastrum, Artemisia 
Baumgarteni, Senecio capitatus, Leontopodium alpinurn, Crepis Jac
quini, Hieracium villosuffi, scorzonerifoliurn u. a. 

1m Kalkgerolle des Drechslerhauschens wachst ncben manchen Sippen 
niedrigerer Gebirgslagen mit Arabis bellidifolia, Centaurea alpestris und Cer:nthe 
alpin a eine merkwlirdige Varietat cler Arabis alpina mit kahlen, glanzenden 
Blattern unter der normalen Form, grofiere Rasen bildend. 1hre steifen, 
scharfer gezahnten BUitter verleihen der Pflanze einen eigenartig abweichenden 
Habitus. G. v. BECK hat zuerst diese Varietat als denudata bezeichne!. 
Anderwarts sah ich sie in den Karpathen nicht -wieder. Merkwiirdig aber 
bleibt es, daO diese auf fallen de Form, die ich seit lange kenne, der Beobach
tung bisher entgangen war. 

Alpine Matten. Die Felsennatur der· Hohen Tatra und ihre steilen 
Absttirze gewahren der Entwicklung alpiner Matten wenig Raum, und die 
Kulminationspunkte der Belaer Alpen und Liptauer Gebirge reichen eben nut 
zu alpiner Hohe eropor. Die bescheidenen grasigen Stellen zwischen den 
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F elsen fuhren) abgesehen von einigen besonders vorgeschobenen Posten von 
Arten der subalpinen Region, folgende Leitpflanzen: Lycopodium alpinum, 
Oreochloa disticha, Agrostis rupestris, Luzula spadicea und spi
cata, Juncus trifidus, Cerastium alpinum, Neogaya simplex, Cam
panula alpina, Gentiana frigida, Erigeron hungaricus, Senecio car-

Fig. 15. Zwei Charakterpfll1uzen der Hoben Taira. A n. B Rannnculns pygmaens Un bliibenden 
nnd frnchtenden Stadium; C Arabis neglecta. - Original. 

niolicus und carpathicus. Diese Formation gestattet keinen scharfen 
Abschlull gegenliber der Geoossenschaft 

alpiner Felsen und Gerolle. Poa laxa, Saxifraga moschata, 
perdurans, bryo ides, oppositifolia, retusa, Silene acaulis, Cerastlum lati
folium, Alsine sedoides , ,}?rimula minima (Fig. 23), Sedum alpestre 
und Gnaphalium supi'4\l.i.:I :,sin<! hier chllrakteristische und kaum fehlende 



Zweites KapiteJ. Chatnkteristik der Bezirke. 169 

Begleiter. An humusreicheren Stellen gcdeihen Myosotis alpestris, Geum 
reptans, Doronicum Clusii, Hieracium alpinum, Saussurea pygmaea 
und besonders auf Kalk auch S. alpina und macrophylla. 

Die Formation des Schmelzwassers endlich wird charakterisiert 
dUTch Lloydia serotina f Polygonum viviparum, Oxyria digyna, Cera~ 

stium trigynum, Arenaria multicaulis, Ranunculus glacialis, den 
sellenen R. pygmaeus (Fig. '5 A), rulaefolius, S.xifraga carpathiea (Bd.I. 
171), Viola biRoTa, Soldanella hungarica u. a. 

Seit clem Erscheinen von W AHLENBERGs Flora jst die Vegetation der 
Zentralkarpathen gut bekannt, abet doch noch weit entfernt von einer abge
schlossenen Durchforschung. Wurden doch erst in letzter Zeit noch Elyna 
Bellardi (= E. scirpina) am Greiner in den Belaer Kalkalpen durch DEGE1", 
Cobresia caricina (= Kobresia caricina) am Ausflusse des Meerauges von 
VRANY und Loise1euria procumbens von BORBiS am Steinbachsee als neu fUr 
die Zentralkarpathen aufgefunden; Freilich liegt die zulctzt genannte Ericacee 
in meinem Herbarium bereits vom Griinen See von einem alter en Sammler 
vor, dessen Name auf der Etikette nicht angegeben und dessen Handschrjft 
mir unbekannt ist. Solche Erfahrungen berechtigen wohl zu der Hoffnung, 
daD anch die Zahl der Standorte fUr Eriophorum alpinum (Gr. Kohlbaehtal, 
an anderen Orten zweifelhaft), Carex rupestris (Felkertal), Juncus triglumis (Poln. 
Kamm, Alpenkessel zwischen Navy und Havran), Saxifraga cernua (nUT gaHz. 
Tatra), Plantago montana (Czerwony Wierch, Kopapa[), Fjschsee), Linnaea 
borealis (Bd. 1. 140) u. a. sich im Laufe der Zeit vermehren wird, wenn die 
genannten Arten auch Seltenheiten des Gebietes bleiben werden. 

\Venn die Angabe, daD He1iosperma alpestre an deT Meeraugspitze 
wachse, nicht von einem so griindlichen Kenner deT ungarischen Pflanzenwelt 
stammte, wie es A. v. DEGEN ist, wiirde ich ihr jeden Zweifel entgegensetzen j 
so bleibt nur uhrig hetvorzuheben, daD ich selbst die Pflanze bei meinen 
wiederholten Besteigungen des genannten Gipfels von Norden und Suden, 
auch direkt von den Froschseen aus, nicht fand. Als recht zweifelhafte Burger 
der Zentralkarpathen, die vielleicht hesser zu streich en waren, betrachte ich 
dagegen Myrrhis odorata, die nach HAZSLINSKY im Drechslerhauschen wachsen 
soli, Rhododendron hirsutum (Bd. 1. 186), auch Carex hyperhorea, die ASCHER
sON-GRAEBNER noch in ihrer »Synopsisc aus der Tatra fUhren, denn die PRanze 
ist eine Krel1zung zwischen C. Goodenoughii. und C. rigida, die den Karpathen 
fehit. REHMANN willletztere am Zamarsly staR" Ga~jenicowy in der Galizischen 
Tatra gesammelt haben, wofiir neuere Belege fehlen. Ganz unsicher und wohl 
mit Recht zu ubergehen sind endlich die alteren Anf;aben uber Primula 
Ousianc;. vom Krivan und der Rackova, Veronica bellidioides vom Krivan, und 
auch der Angabe uber Linaria alpina vom Rohacs, die KULCZYNSKI dort ge
sam melt baben will, bringe ich nicht volles Vertrauen entgegen. Verkannt ist 
das von KOTULA fUr die Zentralkarpathen aufgezahlte. Gnaphalium Hoppea
num, <las zu Gn. supinum geh6rt, und PROSZYNSKIS Aceras longibracteata von 
Zakopane ist lediglich Coeloglossum viride. 
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Abgesehen von dem tief einschneidenden Eintiussc des Substrats auf die 
Vertcilung der Arteo tragt die Vegetation im graDen und gao zen ein einheit
lichcs Ausschcn im ganzen Gcbiete der Zentralkarpathen. Das 1ehrt z. B. auch 
das ubereinstimmendc Bi;d der Flora, das die Hochgipfel dem \Vanderer ent
gcgenbringen. Die hb~hsten Erhcbungen der Liptauer Alpen reichen nahe 
an die Schneegrenzc herao, bleiben abeT immer ooeh urn 100 m und mehr 
unter ihr zllfuck. In clef Hohen Tatra kommen Swinnica, Kl. Visoka, WeiDe 
Seespitze, ratria def Hohe dn Schneegrcnze gleich, Meeraugspitze, Tatra
spitzc u. a. iiberschreiten sic urn rund 200, Eisthalcr Spitze, Gerlsdorfer Spitze 
llncl Lomnitzer Spitze urn 308 m und mehr. Selbst in dieser Hbhe aber 
sicdclt sich cine ni\'ale Flora an, weil die crstau(JIiche Steilheit der Absturze 
die Entwickillng von bleibenden Schncefeldcrn hindert. Die wichtigsten Glieder 
diescr Schnecflora sind AgTostis rupestris, Oreochloa di5ticha, Poa laxa, Luzula 
:::picata, Juncus tritidus, Ccrastium alpinum, Alsine sedoide5, Ranunculus gla
cialis, Sedum alpestre, Saxitraga brj oides, moschata, Gentiana frigida, Primula 
minima (Fig. 23:, Campanula alpina, Chrysanthemum alpinum, Senecio car
nioliclls, Doronicum Clu5ii, Hieracium alpinum. Haufig treten hinzu Avena 
versicolor, Luzula spadicea, Salix herbacea, Anemone alba, Silene acaulis, 
Saxifraga oppo:-.itifolia, carpathica (Rd, I. I i I), Geum reptans, 1\1y050ti5 alpe-
5tri5, Sallssurea pygmaea, Senecio carpathiclls, auch Pedicularis versicolor, Gna
phalium supinum, Hicracium rhodopeuffi (S, 102) unci wenige andere Sippen, 

Der granitische Kern der Zentralkarpathen weicht in den wcsentlichen 
Zugen seiner Flora ostlich und westlich des Lilijowepasses nicht abo Obwohl 
:lit:: Berge der Rohac5gruppe crheblich niedriger sind ais die Gipfel der Hohen 
Tatra, fchlen diesem irnposanten Stocke, der am Nordabhange noch in aus
~czeichneter \\.'eise die Spuren glazialer Eisstroroe erkennen laflt, nur wenige 
alpine Typen, wie Papaver alpinum, Saxifraga retusa, Hieracium rhodopeum 
'IS, lOZ} unci wcnige andere. Sclost die Glieder der nivalen Flora sind seinen 
:clsigen Abstilrzen nicht frerod. Saxifraga hieracifolia aber steigt auffallend 
tief in die \Valdregion herab und bildet Boch im Fichtenwalde fast '/2 rn hohe, 
steife Gestalten, 

Eine Gliederung der Vegetation lieile sich nur llnter Zugrundelegung des 
.rerschiedenen Substrats durchflihren, wie frtiher (Bd. I. 187) bereits angedeutet 
\.\-'urde, Hier tritt freilich cin scharfer Gegensatz z\vischen Granit- und Kalk
'lora deutlich zutage. Unter Berilcksichtigung der oben bereits mitgeteilten 
ratsachen werden einige wtmige Beispiele, die aus verschiedenen Hohenlagen 
~ntnomrnen wurden, zur Erlallterung dieser Verhaltnisse geniigen. 

Kalkpflanzen niederer Lagen sind Anemone sylvestris, Erysimum 
)doratum, Silene ncmoralis, Cotoneaster integerrirna, Centaurea mollis, Pru-
1ella grandifiora, Carex ornithopoda. 

Als kalkliebende Sippen hbherer Regionen nenne ich beispie1sweise 
;esleria Bielzii, die ohen erwahnten Leguminosen, Phegopteris Robertiana, 
>hleum Michelii, Festuca carpa_~:3;a, Alsine la~icifolia, Ranunculus Thora, 
{iola alpina, an die sich die beri;ftS: e'tJrterten Arten anschlieOen. 
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Als typische Granitpflanzen def Hohen Tatra werden Ranunculus 
pygmaeus (S. 168), Hieracium rhodopeum :,S. 102) und Androsacc obtusifolia 
angesehen. Weniger scharf ausgesprochen zeigcn diesen Charakter Ranuuculus 
glacialis, Geum reptans~ Senecio carniolicus, Gentiana frigida. 

3. Die Randbezirke der Westkarpathen. 

Urn das Zentrum der Westkarpathen schlingt sieh ein Bergland, dessen 
KulminationSpllnkte in der montanen Region erloschen. Die Tyren des 
hoheren Gebirges verschwinden, urn den Formationen des Hugellandes den 
wcitesten Platz zur Entfaltung zu gewahren. Das gilt in erster Link: von den 

fl. K/eiNol ]{arpatllt'tl (Bezirk 6 der Karte II", 

dercn selbsUindige SteHung durch ihre Isoliernng von den i.i.brigcn Gliedern 
des Karpathensystems gewahrleistet wird. wie bereits frober (Ed. 1. 210) aus
gefUhrt werden konnte l Des Vorkommen von Ruseus Hypoglossum, zu
sammen mit den mehrere Jahthunderte alten Castanea-Stammen, die hier und 
da, namentlich in \\reingarten, a,pgepflanzt werden, Bestande von Pinus 
austriaca, die vielfach in der Forstkultur Verwendung findet, verleihen deT 
Pflanzenwelt cincn fremdartigen Charakter. Bis an den Fun der Berge dringen 
thermophile Sippen vor, wie z. B. Heliotropium europaeum. 

Die Flora ist seit den Zeiten von CLUSIUS durch eine fast ununterbrochene 
Tatigkeit zahlreicher Botaniker gut bekannt; sic gehdrt zu den bestdurch~ 

forschten Gebieten der Karpathen. Am lifer der Donau ernebt sich der oft 
besuchte Thebener Kobel zu 514 m Hohe \venig oberhalb von PreDburg 
(Pozsony) als letzter Berg der Karpathen gegen Siiden. Aus eigener An
schauung kann ich hier cine Schilderung seiner Flora gebco) die mit der 
sachkundigen Ausfiihrung von K. HRAI\CSIK2) im besten Einklange steht. 
Dichter Laubwald bedeckt den Gipfel des Berges, und an seinem FuDe wechseln 
zwischen Weingarten und Getreidefeldern trockene Triften mit stark steinigem 
oder felsigem Substrate ab mit tippigem Strauchwerke. 

Die Gebilsche werden gebHdet von Prunus Chamaecerasus, P. Ma
haleb, Acer campestre, Cornus mas und sanguinea, Cytisus ratjsbonen~is, 
austriacus, Rhamnus saxatilis und Clematis VitalbCl, und dazwischen ent": 
wickeln sich Busche von Salvia glutinosa, Echinops sphaerocephalus, 
ChaerophyUum aromatleum, Stellaria Holostea u. a. Zahlreich sind hier auch 
die Relikte aus der Zeit, zu welcher der Wald bis an den Fu{) des Berges 
herabreichte. 

Il Die Angabe, dal1 luu1a Oculus Christi auf diesen Bezirk beschrlinkt ist, trlfft nicht :zou. 
lch selbst fand sie nach bei Tl'encsen. 

2) K. BIlANCSIK, Ausfiug auf den Theb-ener Kobel. Osten. bot. Ztschr. xn (~862). 148. 
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Auf den trockenen Triften stehen Andropogon Gryllus, Festuca 
pallens, Stipa pennata, Silene Otites, Anthericum ramosum, Anemone 
granclis, nigricans, sylvestris, Adonis vernalis, Glaucium cornicuiatum, 
Thlaspi perfoliatuffi: Lepidium Draba. Arabis hirsuta, Alyssum montanum, 
Saxifraga tridactylites, bulbifera, Genista piiosa, Dorycnium herbaceum, 
Trifolium alpestre, Linum tenuifoliurn, hirsutum, Polygala major, Ver~ 

bascum phoeniceum, Tellcrium Chamaedrys, Globularia Willkommi, 
Jasione montana, Campanula sibiric'ii Inula Ocuius Christi, Xeranthe
mum annuum, Jurinea mollis, Artemisia campestris, Hieracium echi
oj des u. a. Viele von ihnen treten in ungeheurer Individuenzahl auf, so im 
zeitigen Fruhjahre Anemone, Adonis, Alyssum ll. a. 

An den mehr felsigell Stell en wachsen Allium flavuffi, Gagea 
bohemica, Iris pumila, Carex humilis, Dianthus Pontederae, Tunica 
prolifera, Alsine ]acquini, Clematis integrifolia, Arabis arenosa, Sedum 
album, Cotoneaster integerrima, Fumana procumbens, Viola hirta, Seseli 
Hippomarathrum, devenyense, das SIMONKAI von S. austriacum und 
glal1cum unterscheidet, Teucrium rnontanum, Centaurea variegata, Scorzo
nera austriaca u. a. An grasreicheren Stellen werden Ornithogalum 
umbellatum, Orchis pallens, ustulata und coriophora angegeben. 

1m Buchenwalde erscheinen Galanthus nivalis, Convallaria majalis, 
Lilium Martagon, Arum maculatum, Anemone Hepatica, Arabis Turrita, Cory
dalis cava, Orobus vern us, Evonymus verrucosus, Staphylea pin nata, Viola 
mirabilis, Hedera Helix, Pulmonaria officinalis, Lithospermuffi purpureo
coerulcuffi) Atropa Belladonna, Vinca herbacea, Asperula odorata. 

Von feuchten Stellen wird Smyrniurn perfoliatum genannt. 

Ich kann diese, wenn auch unvollsHindige Liste nicht besser sehliellen 
als mit den Worten BRANCSIKS: :tdan der Kobel eine Flora besitzt, die sich 
von der aller umliegenden Berge auftaltend unterscheidet. Eine Ahnlichkeit 
mit derselben finde ich hier urn Oeclenburg, auf den Bergen, die am Neu
siedler See liegen ... « Nur sehwache Spuren denten in cler Tat den Zu
samrnenhang mit karpathischer Vegetation noeh an. Die auffalligsten der 
thermophilen Sippen wurden oben durch gesperrten Druck hervorgehoben. 

Auch der n6rdliche Tell der Kleinen Karpathen erhebt seine hochsten 
Gipfel nicht tiber die untere Grenze der montanen Region. D.s Bergland 
zwischen Modern (Modor) und Bosing (Bazin) z. B. erinnert in der Zusammen
setzung seiner Flora noch an den Thebener Kobel. Sippen des Hogellandes 
verleihen auch hier der Vegetation ihren typischen Charakter. Ich erwiihne 
aus diesem Gebiete folgende Beispiele, wobei ich die Arten, die vom Thebener 
Kobel bereits genannt wurden: tibergehe. 

Auf trockenen Triften wachsen hier Andropogon Ischaemum, Cynodon 
Dactylon, Phleum Boehmeri, Stip. cap illata, Ventenata dubia, Scle
rochloa dura r Allium ScorodQPm,sum, Thesium linifolium, ramosum, Poten
tilla arenaria, Vicia l.thyr~" 'i)lFieurum Gerardi, Echium italicum, Ver-
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bascum Blattaria, Salvia sylvestris, Onosma arenarium, Scabiosa Columbaria, 
ochroleuca, Galium Cruciata, Helichrysum arenarium, Artemisia campestris, 
oft in def var. lednicensis, Tragopogon major, Hieracium magyaricum, Scor ... 
zonera cana, Taraxacum serotinum u. a. 

In den Weinbergen erscheincn Cerastium brachypetalum, Linum perenne, 
Rapistrum perenne, Seseli glaucum (oder devcnyense?), Sese1i Libanotis 
var. pubicarpum, das nach SIMONKAIS Berichte bis zu den Pieninen geht, 
Tordylium maximum, Linaria genistifolia, Euphrasia lute a, Lactuca 
Scariola, viminea, Crepis rhoeadifolia, lnula Conyza u. a. 

An felsigen Stellen finden sich Asplenium septentrionale und germa
nicum, Melica ciliata, Dianthus collin us, Potentilla recta, Sedum album, 
Sempervivum hirturn, Gcnista pilosa, Galium pedemontanurn. 

Ats Waldpflanzen kommen hier in Betracht folgende Sippen: Aspidium 
aculeatum, Oryzopsis vircscens, Carex remota, pilosa, Lilium Martagon, 
Cephalanthera grandiflora, Aquilegia vulgaris, Lunaria rediviva, die WIESBAUR 

als L. Eschfaelieri spezifisch trennen wollte, Geranium phaeuIU, Circaea alpina, 
Selinurn Carvifolia, Calluna vulgaris, Vaccinium MyrtiUus, Pulmonaria moBissima, 
Cynoglossum germanicum, Veronica montana, Digitalis ambigua,' Cam· 
panula persicifolia, Centaurea stenolepis, Prenanthes purpurea. So tritt selbst 
in def Waldflora eine kleine Gruppe montanef 5ippen in scharfe Konkurrenz 
mit thermophilen Arten, dcnen sie fast unterliegt. 

Das viel genannte Asplenium fontanum, das ooch ENDLICHER vom Modreiner 
Kogel bei BDsing kannte, ist in spaterer Zeit nicht wieder gefunden worden. 

Landschaftlich eigenartig erscheint def ,Schur« oder »Schoor« bei 
St. Georgen (Szt. Gyorgy) am Ostabhange der Kleinen Karpathen; auch 
botanisch birgt er manche interessante Pflanze. Er ist cin mit gro13en Baumen 
bestandenes Moor, cin Bruch, das den gr613ten Teil des Jahres unter Wasser 
stcht. Nur im Juni oder Juti verlauft sich das Wasser einigermaCcn, und der 
Schur kann dann betreten werden. 

Ocr Charakterbaum ist Alnus glutinosa; dazwischen erscheint vereinzelt 
eingesprengt Quercus pedunculata und Ulmus effusa. Das Strauchweik setzt 
sich aus Buschen von Rhamnus Frangula, Cornus sanguinea, Salix purpurea, 
aurita und cinerea zusamrnen. Die Verjiingung des \;Valdes geschieht dUTCh 
Stockausschlag. Eine Ansamung ist selten und nur dann von Erfolg begieitet, 
wenn die Samen auf die Rasenbiischel fallen und dort Zllr Keimung gdangen. 
An allen dart wachsenden Baumen bilden sich infolge der lange andauernd~n' 
Uberilutung des Bodens bis zu 2 'I, m hahe Stelzenwurzeln. Zwischen saleh en 
Wurzeln siedeln sich Fame an (Aspidium dilatatum, ThelypterisJ und schatten
liebende Phanerogamen. Auf 1-2 m hohen Wurze1piedestalen ragen machtige 
CaTex-Busche hervor, deTen Blatter mit der Sichel geschnitten und in der 
Sonne getrocknet als Bindematerial in den Weinbergen Verwendung linden. 
Carex acuta, vesicaria, acutiformis, panicuiata, stricta sind die grolleren Ried
.graser, daneben finden sich auch kleinere Arten, wie C. hirta, tomentosa, 
Goodenoughii. 
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Auf dem Spiegel des Wassers ruhen die breiten BUitter cler ~rasserrose, 
von H)'drocharis morsus ranae, die Rasen von Hottonia palustris, und tiber 
die Obcrfla.che treten die steifen Stengel von Hippuris vulgaris. Uoter den 
Phanerogam en des Schur verdienen Beachtung folgende Sippen: Equisetum 
palustfP, Phragmites communis, Glyccria aquaticd, fluitans, Scirpus Holo
schoenus, lacustris, Typha latifolia und angustifolia, Iris Pseudacorus, Ranullculus 
Lingua, Nasturtium officinaIe, Galega officinalis, Lathyrus palustris, 
Euphorbia palustris, Epilobium hirsutum, Lythrum Salicaria, Peucedanum 
palustrc, Angelica sylvestris, Oenanthe fistulosa und aquatica, Cicuta virosa, 
Sium latifo!iLlm, Solanum Dulcamara, ChaeturllS Marrubiastrum, Valerian a 
officinalis, Cirsium palustrc, Chrysanthemum serotinum und viele andere. 
~cucrdillg:> bcobachtete RECHIKGER Riesenexemplare der eingeschleppten 
Erechthites hieracifolia, die bis zu 3 m Hohe erreichten. 

Die intercssantc5te PRanze des ,Schur~ aber ist U rti ca ki ovi e nsis, 
die zuerst von v. BOLLA unter clem Namen e. radicans bcschrieben worden 
war. Die Spro;;;se dieser Nessel kriechen weit hin und entv.rickeln jrn Herbste 
zahlreichc Achselsprosse, die sich rasch bewurzeln. So entstehen an feuchten, 
aber lichten Stenen groDe, zuweiien arg verflochtene Buschel. Das freudige 
Grun cler Blatter besitzt cincn eigenartigen Fettglanz, \vie ihn RECHIKGER 
auch an cler merkwurdigen Landform eines Myriophyllum beobachten konnte. 
)J Schmelzpflanzer1« bezeichnen die Landbewohner diese kleine PRanze ganz 
treffend. Da beide ~lyriophyllum im Schur vorkommen, bleibt es unent
schieden, ob diese terrestrische Form zu M. spicatum oder M. verticillatum 
gchbrt. 

11. Die H'·/crnc Hoi" (Bezirk 5 der Karte II) '). 

Auf breiter Basis erfolgt der Anschlufl des annahernd meridional streichen
den Gebirges im Norden an die Klein-Krivangruppe. und die Fatra. In cler 
Nahe dieser Gebirge erheben sich auch die Kulminationspunkte der Weterne 
Hola noch zu ansehnlicher Rohe l ohne jedoch die Baurngrenze wesent
lich zu uberschreiten. Sud warts sinkt die Gipfe1hohe. Das Tur6czer Becken 
im Osten und die Nicderung des Waagtales im Westen isolieren das Gebirge 
von den Beskiden und der Fatra. Gegeniiber anderen Bezirken der kar
pathischen Randzone hat die Vi,,-eterne Hola die montane Flora am vollkom
mensten erhalten. 

Die relativ arme Geliirgsflora des Mincsolgipfels (1364 m) bei Ruttka wird 
etwas mannigfaltigcr- an der Velka Luka (1477) im Nordwesten von Rajecz
Teplicz. Uber schonen Buchenwaldern und kleinen Partien des Fichtenwaldes 
dehnen. sich weite Bergwiesen aus, die cine ergiebige Heuernte Hefern. Keine 
anstehenden F elsen hindern die Entwicklung deT Matte. Wie im Buchenwalde 
montane Typen der Karpathen erscheinen (Gentiana Asclepiadea, Prenanthes 

Ii Vgl. V. \'. BORSAs, A vetf~,;aOl~ _novenyzete Foidr. K6zl. vm {rgoo). 10 fliz. -

Auch delltsch erschienen. 
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pllrpurea, Lunaria redivlva) Rosa alpina, Senecio sllbalpinus, Poa Chaixij u. a. i. 
begleiten solche auch den Fichtenwald. Bier wachsen Lllzula sylvatica, Adc
nostyles albifrons, Rumex arifolius, Mulgedium alpin urn, Crepis succz..iifolia 
var. mollis u. a. Auch die wei ten GrasfHichen verdienen mehr den Kamcn 
der Bergwiese, als daD sie Anspruch auf die Bezeichnung subalpine Matte 
hatten trotz ihrer nicht unerheblichen Meereshbhe. Denn mit montanen Sippen 
vergesell::chaften sich hier innig die Arten niederer Regionen. So zcigen 
schon folgende Beispiele das mosaikartige Bild der hoch gelegcnen Berg
wiese der \\-Teterne Hola: Phleum alpinum, Deschampsia cacspitosa und fkxu0."3 , 
Agrostis vulgaris, Anthoxanthum odoraturn, Poa aJpina, Po]ygonnm Bistorta, 
Potenti1la Tormentil1a, aurea) Alchemilla vulgaris, Geranium sylvaticum, Meum 
MuteUina, Vaednium Myrtillus und Vitis Idaea: SoldaneUa hungarka, Gentiana 
carpathica, Prunella vulgaris, Melampyrum syh'aticum, Campanula pSf'udo
lanceoleta, Solidago Virga aurea var. alpestris, Gnaphalium norvegicum, 
Antennaria dioica, Homogyne alpina, Carlina acaulis, Leontodon hi5pidu~, 

Hypoehoeris uniBora, Hieracium Pilosella, aUl'antiacum u. a. m. Durch die 
\Veidcwirtschaft ist aueh hier die ursprlingliche Flora stark geschadigt, llod 
auffallend graB erscheint die Zahl der durch das weidende Vieh heraufge
schleppten Arten, Von letzteren nenne ich nur Scleranthus annuus, Spergula 
arvensis, Stellaria graminea, Raphanus Raphanistrum, Sinapis arvensis, Mrosotis 
intermedia, Veronica serpyllifolia, Glechoma hederaeeum, Bellis pcrennis, Scro
fularia Scopolii, Urtica dialca u. a. 

1m Tale von Stranszke an der V clka Luka sammelte BORIJAS unter 
Krummholz Sorbus Aucuparia. var. alpestris und Ranunculus aconitifolius. 

Vie] reicher erscheint die Flora der niedrigeren Gipfel weiter im Sliden 
cler \Veternc Hola, wo Kalksubstrat sich am Aufbaue der Berge beteiligt oder 
in cler Nahe ansteht. Eine Exkursion naeh dem Vapecz (956 m/, dem Sztraz50v 
(1214 m) oder clet Malenicza (900 mJ, etwa im Osten von l11ava im \Vaagtale) 
feiUt ungleich ergiebiger aus. Schon dutch ROCl-IELS Exkursionen sind diesc 
Berge cler \Vissenschaft erschlossen worden. Aus eigener Anschauung kenne 
ich, wie die Velka Luka, auch den Sztrazsov, den ich unter det freundlichen 
Begleitung von K. BRAKCSIK besuchte. 

Auf den blumentibersaten Bergwiesen am FuGe des Berges wachsen 
Allium Scorodoprasurn, Anthericum ramosum, Veratrum LobeHanum, Gymna
denra conopea, Orchis maculata, ustulata und globosa, und unter ihnen fand 
ich auch die Kreuzung Gymnadenia conopea X Orchis rnacu}ata; ferne-r 
stehen hier Ulmaria Filipendula, Sangllisorba ofticinalis, IJotentiHa alba, Trifo
lium incarnatum, Siler trilobum, Heradeum Sphondylium, rrunella grandiflora, 
Campanula glomerata, Gentiana carpathica, Senecio Jacobaea, Cirsium Erisi ... 
thales, pannonicum, rivulare, Chrysanthemum corymbosum, Inula Conyza, An
themis tinctoria, Centaurea Scabiosa, phrygia, Serratula tinctoria, Hypochoeris 
maculata und andere. 

Steile Lehnen fuhren durch iippigen Buchenwald, in clem man Atropa 
Belladonna, Digitalis ambigua, Scolopendrium vulgare sam me it, hinauf zu den 
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Felsen, die schon im \Valde, dann aber atlch am Gipfe1 anstehen. Trotz der 
geringen Hahe findet der Botaniker viel des Interessanten. Ich sammelte hier 
folgendc Sippen: Trisetum flavescens1 Elymus europaeus, Thesium alpinum, 
Silenc nemoralis, Moehringia muscosa, Aconitum variegaturn, Draba aizoides, 
Lunaria rerliviva, Sempervivum hirtum, Ribes alpinum) Saxifraga AizQon, 
Cotoneaster intcgerrima, Amelanchier vulgaris, Rosa alpina und pirnpinelli
folia, Pleurospermurn austriacum, Bupleurum longifoliurn, Seseli coloratum, 
Veronica saxatilis, Soldanella hungarica, Scabiosa lucida, Phyteuma orbi
culare, Campanula pusilla, Aster Bellidiastruffi, Ccntaurea mollis, Hieracium 
villosum. 

1m groDen und ganzen besitzt die \\'ald- und \\'iesenflora des Gebietes 
die gleiche Zusammensetzung. Melittis Melissophyllum, Hacquetia Epipactis 
u. a. sind verbreitete \Valdpftanzen; nicht selten ist auch Aconitum Lycoc
tonum. Die seltene Aremonia agrimonioides wurde am Vapecz gesammelt, 
und 1899 cntdeckte der unermtidlich Uitige L. HOLUBY Walds'teinia geoides 
an der Malenicza. 

Die \Vanderung von Rajecz- Teplicz tiber Hradna nach dem schonen 
Erosionstale von Szuly6 fiihrt durch herrliche Buchenwalder, in denen auch 
Ranunculus cassubicus, Isopyrum thalictroides, Dentaria glandulosa uppig ge
deihen, tiber trockene, stark sonnige Grasmatten, wo Z\vischen den Btischen 
des \Vacholders, der auffallend haufig VOll Gymnosporangium juniperinum be
fallen wird, Anemone sylvestris und Ophrys muscifera gedeihen, und tiber 
blumenreiehe Bergwiescn, deren Zier Orchis maseula lllld Aquilegia longisepala 
bilden. 

An den steilen Kalkfelsen des Tales, dessen Sohle bei 3 jO m Seehbhe liegt, 
sieddt sich eine hochmontane bis subalpine Vegetation an. Auiler den schon 
frUber (Bd. I. 132) genannten 5ippen kenne ieh von interessanteren Formen 
folgende: Carcx humilis, Dianthus nitidus, praecox, Alsine laricifolia, Erysimum 
odoratum, Arabis arenosa, Amelanchier vulgaris, Dorycnium herbaceum, Genista 
pilosa, Polygala amara, Linum tenuifolium, Helianthemum marifolium, Cala
mintha alpina, Teucrium montanum, Crepis ]aequini. 

K, BRANCSiK hat sieh dureh die Erforschung der Flora des Trencsener 
Komitates bleibende Verdienste erworben, und sein Interesse wandte sich nicht 
zum geringsten den Kalkfelsen mit ihrer mannigfaltigen Flora zu, In lebendig 
geschriebenen Exkursionsberiehten, die von tiefer Sachkenntnis zeugen, hat 
er die Resultate seiner Forschung niedergelegt. Ihm verdanken wir auch die 
nahere Kenntnis der Maninschlucht und anderer. Taler, die von der \Vaag
niederung ins Gebirge einsehneiden. Die Flora entspricht in ihrer Zusammen
setzung der Vegetation des Szulyoer Tales. 

Das breite Tal der Waag bedeutet fur thermophile Sippen ein Einfal1s

tor ins Gebirge. Schon der SchloOberg Von TrellCsen, den eine alte Ruine 
maledsch kront, beherbergt Alyssum saxatile, Orlaya grandiflora, Allium 

tlavum, Ajuga Chamaepltys, Torlll. Intesta, 'rchinops sphaerocephalus, t\onnea 
,?u"\"\a.. l.n e\uem Sumpi<::: "ba~'1\~ebn"i"k g,ede).hi ·~n:asseu.na'i:'t Ht\osc1.a<3.ium Te-pen-s-
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unter andern Sumpfpflanzen. Conringia oriental is und Bupleurum rotundifolium 
erschcinen als Ackerunkrauter. 

Y. Y. BORBAS vertrat die Ansicht, daD die \\'eterne Hola ein an Relikten 
reiche~ Gebiet darstellt, cleten Glieder ),meist durch feinere Mcrkrnale von del' 
typisehcn Form abweiehcn H

• reh vermag dem verdientcn Forscher bei die set 
SchhlDfolgerung nicht beizutrcten, weil ich unter den Pflanzen der \\'eterne 
Hola phylogcnetisch alte I geographisch isolierte Sippen nicht kenne. Ieh 
$;che in Prunella vulgaris var. oxyodonta, Calamintha sublanceolata, 1<.hinan
thL!." cryptostomus u. a. nur leichte Variationcn, ahnlich wie in der weiI3bltitigcn 
Campanula glomerata, wenn man soIche Abandenmgen uberhaupt unter
schciJen wilL Das Hauptgewicht legt er aber auf Picea ellipsoconis l), die 
cr an cler Velka Luka in cler Nahe der Baurngrenze stratlchartig, wie Krurnm
hoh. 1\'achsend fand. Sic wird dUTch die ellipsoidischen, .f 1/2 -6 J,. em langel1 
und ,~3 1)'" em breiten Zapfen charakterisiert. Wahrend B()RBA~ in ihr eii} 
vikariierendes Relikt cler bosnischen P. excc1sa var. acuminata, der norclischen 
var. feIlIlica und sagar def P. obovata sieht, fasse ich strauchartigen '\-Vnch:" 
lind Kilrzc der Zapfen als Ausdruck des in der t\ahc der Baumgrenze liegen
den~ l)(lchmontanen Standorts auf. Ahnlichc Formen begegnen auch in andern 
Gebirg·en. G. v. BECK hat z. B. solche als var. montana aus cler subaipinen 
Region der Ostalpen beschrieben. 

AuffalienC: gron ist der Unterschied zwischen den Gehangen der beidet
scitigcn Tallehnen der breiten Niederung del' v'':aag. In den Kleinen Kar
pathcn unterliegt die montane Flora den Formationen des Hugellandes, in: 
del' \\'eterne Ro1a erschwert cler kompakte Bau des Gebirges und ihr breittr 
An3chlttil an tin Hochgcbirge im Norden den Eintritt thermophilcr Sippcn: 
selbst das breite, nach Norden offene Becken der Zilinka sehafft hier keint:n 
"'JandeL Schattige Taicrr die Zll klammartigen Schluchten sich vercngell. 
~tark besonnte Kalkfelsen und quellige Stellen dane ben bedingen die 
Mannigfaltigkeit der Flora, Auf keinem ander-en SUbstrate aber verwischtn 
si.:h dit Grenzen der regionalen Gliederung der Vegetation so stark wic auf 
Kalkboden. 

c. I las karpatltisclte Rmj{!gebz'rgt au del' ]\~eutya Bezirk i cler Karte Il~. 

Das niedrige Gebirge zwischen Waag und Gran, das nordwarts in der 
\iVcterne Hola einerseits sich fortsetzt, anderseits mit der Fatra und den 
Kn.:mnitzer Bergen verwachst, wird durch das Tal del Neutra in den InoFcc.l
stock und das Zjar~Tribeczgebirge gegHedert. Zwischen beiden verlauft die 
Talfurche der Neutra; die Abhange des lnovecl fallen lur Waag ab, die 65t-

1) Es mui) wohl bedenkl1ch erscbeinen, wenn BORliAS einc Deue Art Uoter 7.wei Sam en 
gleich~eitig beschreibt. Er nennt 51e Abi.es yel Picea ellipsoc:onls "Mngyar bot. Lapok] fI902~. 26~. 
An eine Verl';!inigtLng de. Gattungen Picea UIlCI. Abies dante neuerding~ wobl niemand glfluhen. 

De< Sl.h.,hei, wcgen FIigt J" Alllor MeL als SynDnym P. excelsa Val, elliploconil biuLU, 'Wie 
"''' d'., Slppe eigentllch b"' ... .,,,,,., ..... ire! -nkh~ r"",,he kl,,~ 
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lichen Boschun:,;en des Zjar-Tribeczstockes verlieren sich aHmahlich in leichten 
Bodcnwellen des oberungarischen Tieflandes. 

Ikr Ino\'ccz-Gipfel crhcbt sich noch tiber das Hbhenniveau von 1000 rn, 
in def ::\"ahe der Sudgrenze def \Veternc Hola am Passe von Jasztrabje; Tasch 
abc I' sinkt von hier sud warts die Karnmhbhe zu einer bescheidenen HUgel
landschaft herab gegen Galgocz (Freistadtl) an der \Vaag. Der Zjar-Tribecz
::.tock abeT errcicht nur im Velki Tribecz noch die Hbhe von 82f) m, Der 
Zobor bd Ncutra ist nur 587 m hoch. 

Breit cinschneidendcJ ,,'armc Taler isolicrcn also cin niedriges Gebirgs
land und gestattcn def Entfaltung- def Formationen des Hugellandes den 
\\'citc~ten Raum. Bis an den Fun der Berge erobern Sippcn des Tieflandes 
Terrain, und die montanen Artcn verschwinden in der Flora bis auf geringe 
Spuren. l\1yricaria gerrnanica wandert irn Flu3kiese vom Gebirge herab. Als 
\Naldbaurn crscheint in diesem Bezirke schon Quercus Cerris mit Q. pubescens. 
Von Tieflandpfhnzcn, die hart ans Gebirge herantreten) nenne ich beispiels
weise Tragus racemosus, Cynodon Dactylon, Crypsis schoenoides und alope
curoides, Gypsophila paniculata, Glaucium corniculatum, Reseda Phyteuma, 
Oenanthe fistu\osa, Scandix Pectcn veneris, Caucalis daucoides, Thyrnclaea 
Passcrina, Androsace rna:-.:irna, Sideritis montana, Onosma arenarium) Cepha
]aria transs,rlvanic<i, Crepis foetida u. a. Nicbt sdten 1St Inula Oculus Christi) 

Adonis vernalis und Loranthus europaeus. 
Die Kalkhugel dC3 Temetvcny im Inoveczgebirge zeigen in aufHilliger 

\\Teise das Obcf\,"iegen thermophilcr Arten (tber montane Sippen. Folgende Liste, 
die ohne Formation5;gliederllng gegeben wird, HiBt diese Tatsache sofort erkennen. 
Ich ncnne au:; dieser Flora folgende Beispiele: Sesleria coerulea, Sclerochloa 
dura, Poa badensis: Carex l\lichelii, montana) digitata) Lilium Martagon, Poly
gonat,lm verticillatllm) Paris quadrifolia, Anthericum ramosulTI) Allium flavum, 
rotllndum, Ophrys arachnitcs, Platanthera bifolia, Cephalanthera rubra, Neottia 
Nidus Avis, Thesium ramosum~ Asarum europaeum, Actaea spicata, Aconitum 
LycQctollurn, Lunaria rediviva, Erysimum odoratum, Arabis hirsuta) Biscutella 
bedgata) Cardamine hirsota, Alyssum mrmtanum, Draba lasiocarpa, Hutschinsia 
petraea, Sernpen·ivum hirtum, ScdulTI album, Saxifraga Aizoon, bulbifera, tri
dactylites, Sorbus torminalis, S. Aria, Genista pilosa, Medicago minima, Linum 
tenuifolium, hirsuturn, Rhamnus saxatalis) Hypericum elegans) Fumana pro· 
cumbens, Bupleurum Lllcaturn) Astrantia major, Hacquetia Epipactis, Pimpinella 
magna, Angelica sylves.tris) Gentiana cruciata, Nonnea pulla, Lithospermum 
purpJlrco-coeruleum, Calamintha alpina, Melittis Melissophyllum, Teucrium 
mOlltanum, Globularia \Villkommi, Sambucus racemosa, Asperula glauca, 
odorata

l 
Campanula sibirica, glomerata, lnula Conyza, Laduca viminea, Cen

taurea \"ariegata, Hieracium echioides u. a. 
Thalictrurn foetiduffi) Hippocrepis cornosa und andere gedeihen auch auf 

den Becskoer Hugeln, die vom Jakubova-Berge nordwestHch his Klivosud 
ziehen. Sie teilen hier den Standort mit Trigonella monspeliaca, Cerastium 
glutinosurn, Aquilegia longisepata, Epipactis iatifolia, Gymnadenia conopea u. a. 
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Eine in den Hauptzugen gleiche Flora bedeckt auch den Zobor bei Neu
tra, mit clem das Zjar-Tribeczgcbirge sudwarts endet. 'lorn frcundlicheh 
Stadtchen Neutra aus ziehen \V cinberge weit an den l-bngcn des Berge:.; 
empar, bis an den Rand des Eichenwaldes, in clem Q. sessiliflora die fuhrcndt 
Rolle hat. An Hautlgkeit kommt ihr UUT Carpinus Betullls nahc, wahrcnd 
die Buche seltener ist. Vercinzelte Tannen und Beslande der Schwarzkicfcl 
hat die Forstkultur hier angesiedelt. Von noch nicht genannten Artcn cler 
\ValdBora und der fdsigen Abhange des Berges nenne ich folg-ende: A;<;pidiutl1 
aculeatum, Carex humilis) Arum maculatum, Gagca lutea, bohemica, Folygo
natum rnllitiftorum, latifolium, Galanthus nivalis, Iris pumila, Himantoglossum 
hircinum, Alsine laricifo!ia, Anemone styriaca, Ranunculus illyricus) Aconitum 
Anthora, Corydalis cava, salida) pumila, Thlaspi Jankae, Euphorbia amygda
Ioides, Evonyrnus verrllCOSUS, Comus mas, Primula offlcinalis var. canescens1 
Vinca minor, Fulmonaria officinalis, moilissima, Echium rubrum, Lamium Ga
leobdolon, )asione montana, Centaurea variegata und CarpcsiuOl cernuum. 

d. Das uugar£sclte Erzgcbirge lmd das Fjcporgcbirgc (Bezirk 8 cler Karte II). 

Ein geschlossenes Gebirgsmassiv tritt uns hier entgegen, eng ver!Schmolzen 
im Norden mit cler Fcitra und der \Veterne Hob, von den Vorbergen der 
Niedcren T~~tra nur schwach geschieden dUfch das Hochtal def Gran. PaDubcr
gange bezeichnen die Endpunktc des Schemnitz-Krcmnitzer Trachytstockcs 
gegen Norden und Nordweslen (Bd. l. S. 7S u. f.) 

Von den Kulminationspunkten dieses Bcrglancics, die sowohl im Trachyt
gebirge, wie im Vjeporstocke urn 1450 m hoch liegen, senkt sich die Hobe 
a11mahlich gegen das Tal der Eipel (Ipoly), urn an dercn linkcm Gfer wieder 
zu cler M,ltra emparzusteigen. 

\Vahrend die Randgebirge an der Neutra fast ganz unter dem Einflusse 
cler Formationen des Htigellandes stehen, behauptet in clem Berg-lande 
zwischen Eipel und Gran die montane Flora ihr Recht. Zwar treten Quercus 
Cerris und pube-seens in den Wald ein, aber Arten der Bcrgregion spiel en 
eine wichtige Rolle. 1m dichten Walde cler Ruine SachsenschloO unterhalb 
Garam Berzencze an der Gran wachs en z. B. Hypericum hirsutum, A[_perula 
glauca, Spiraea chamaedryfolia, Prunus Mahaleb, Primula officinal is var. canes~ 
cens zusammen mit Selaginella helvetica, und am Ptacnik gedeiht nach Arabis 
alpina. 

In ahnlicher vVeise lehrreich 1st die Vegetation des Sytna bei Schemnitz 
{Selmeczb:inya)/ tiber die cler fUr die Erforschung ·dieses Bezirkes hochverdiente 
A. KMET ') treffende Angaben machte. Die Kiefer tritt hier bestandbildend 
auf, daneben Eichenwalder mit Linden, Pirus sylvestris, Sorbus Aria, tormi .. 
nalis u. a. Eine uberraschend groDe ZahI' von Rosen (verg]. S. 84), auch 
Bastarde seltener Kombination, entdeckte der Scharfblick des eben genannten 

I': A. KMl:.~f') Veleba Sitna. RuzoJUberkn 1894. 
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Forschers, so daB del' Sytna nach den jetzigen Kenntnisseu das reich5te 
Roscngebiet der Karpathen bildet. Rlihmt cioch schon ein siovakisches Volks
lit.:d den N.osenreichtum des Berges in den \Vorten: 

:\<1 tom Sytne ru~a kvitne, 
Kto ju bude trhati? 

Von deli intcressanteren Kreuzungen sei nur an R. dumetorum X gallica, 
canina X rubrifolia, gallica >< tomentosa, canina X gallica, alpina X tomentosa, 
alpina X pimpinellifolia erinnert. 

Die montane Flora des Sytna und seiner naheren Umgebung zeigt noeh 
Daphne ivlczcreurn, Saxifraga Aizaon, Orobanche fiavJ, Lilium ~1artagon, 

Valerian a Tripttris, Rosa alpina, Lycopodium Sclago. die in den vVestkarpathen 
nieht seltene \\'oodsia ilvensis u. a. j auch die Felsenflora tragt noeh den 
Charakter eine~ nicdrigcn Gebirges in Spiraea chamaedryfolia, Cotoneaster 
intcgerrima, Anemone styriaca, Sempervivum hirturn, Alsine frutescens. Da
zwischen aher crscheinen, freilich am Sytna nicht tonangebend, Sippen des 
niedercn Landes in Nigella arvcnsis, Cornus mas, Ligllstrum vulgare, Stipa 
pennata, Lychnis Coronaria, die bereits von Bdsing in den Kleinen Karpathen 
angegebcn wird. 

Et\\'a 400 m hoher erheben sieh die sanften Boschungen der Fabova 
Hola im \"jcporgebirge, die man wohl am besten von Polhora im Grantale 
crrcicht. Die auf ihrcn Berg\\'iescn in groOer Zahl fliegenden Apollofalter 
mahnen 1111 die Niihe des Hochgebirges, das im Norden des Tales ganz er
hcblich die \\"aldgr<.;l1ze uberschrdtet. 

Zl1 dicht und schattig ist cler geschlossene BestanD des Buchenwaldes, 
um cine uppige Sommerflora zur Entwicklung zu bringen. Mit der Buche 
vergcscllschaften sich die Tannt', def Hcrgahorn und ulmus montana. Ich 
notierte im Hochsommer am \\laldrande und an lichteren Stellen Milium 
effllsum, .·\sarum ellfopaeum, Oxalis AcetoseI1a, Dentaria glandulosa, Aco
nitum luoldavicuIll, variegatum, Chaerophyllum aromaticum, Epilobium manta
nllm, Anthriscus nitida, Lactuca muralis, Prenanthes purpurea, Hieracium 
murorum, Cardamine Impatiens, Viciadumetorurn, Phyteuma spicatum, Geranium 
phaeum, Sah'ia glutinosd J Asperula odorata, Neottia Nidus Avis u. a. Vi/iihrend 
verhaltnismaBig nur wcnigc Fame dem Buchenwalde angehbren, unter dencn 
in er:3tc Linie Athyrium filis femina tritt, wird deren Entwicklung im Fichten
walde cine groJ3cre. Hier erscheinen auch Salix silesiaca, Rosa alpina, Loni
cera nigra und Ribes alpinum. Am Rande de's Fichtenbestandes aber finden sich 
montane bis subalpine Standen: von denen ich nur wenige beispie1sweise 
nennen will: Senecio Fueh5:ii, Doronicnm austriacum1 Stachys syivatica und 
alpina) l'vlulgedium alpinum. Ranunculus aconitifolius) Thalictrum aquilegi
folium, SoIdaneIla hungarica, Campanula pseudolanceolata, Geranium sylva
ticum, Luzula sylvatit..:a, Adenostyles albifrons, Carduus Personata und das im 
Gebiete der \\Testkarpathen 'l~~ge iibersehene, aber recht haufige Geum 
strictum. 
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Die Bergwiesen der Fabova Hola besitzen verhaltnismaOig wenige Artcn 
h6herer GebiTgslagen trotz cler ansehnlichen Hohe. Die Hauptmassc der 
Vegetation ist cine '~Tiesenflora der tlnteren montanen Region, die durch 
zahlreiche Sippen von Ruderalpflanzen durchsetzt wil d. Die intensiv betricbenc 
\V'eidewirtschaft ruft ahnliche Bilder hervor wie an der Yelka Luka cler 
\rVeterne Hola. 1m August sah ich hier \'on Arten der montanen :Region: 
Gymna?cnia conopea, Crepis grandifl.ora, Hieraciunt floribundum, Gnaphalium 
norvegicum, Phleum alpinum, Viola lutea, Gentiana Asclepiadea, Potcntilla 
aurea, Solidago Virga aurea var. alpestris, Clllysanthemum corymbosum 
und wenige andere. Urn die Stcine und Felsblbcke herum fanden sich Sca
biosa lucida, Antennaria dioica, Cad ina acaulis, Thymus-Busche und cin stark 
abgebWhtes Thlaspi, das ich fUr Thl. Jankae halten mochte. 

In neuester Zeit hat S. KVJ>CSUK auf den 5umpfig-en \\'iesen bei Brezn6-
banya cine seltene Pflanze entdeckt in Viola epipsila. Ihm und A. \". DEGE!\ 
verdanken wir die Klarstellung def Vcrbreitung dieser Art, die bisht;r nUT noch 
\'on einem einzigen Standorte in Vngarn \'orliegl, aU5 der Hohen 'l';itra, \\"0 
sic SCHERFEL entd~ckte. 

e. ])as G(illnit;:;-Brmziszk/igrbirge (Bezirk 9 der Karte II,\. 

Das Gollnitz-Braniszk6gebirge erschcint mit dcm Vjeporstocke zu dner 
kompakten Bergmasse verwachsen, und wenn es von dem Vjeporgcbirge ge~ 
trennt wird, so spricht daftir die kraftige Ent-
wicklung kalkreichen Substrats, das im Hezirke 
von Schemnitz-Kremnitz und im Vjeporstocke 
zurucktritt. Aus diesem Grunde mag auch das 
merkwlirdige Murcinyplateau hier angegliedert 
werden. Dieses enthalt in seiner Flora einen 
hochst interessanten Endemismus in Daphne 
arbllscula (Fig. 16). Auf den ersten Blick der 
D. Cneorurn nicht unahnlich, erweist eine ge
nauere Analyse aber ihre nachste Verwandt
schaft mit D. petraea cler Sudalpen. Sic er
scheint an ihrem einzigen Standorte in zwei 
Varietaten: die eine tdigt kahle Bliiten urid 
Fruchtknoten (gl.brata), die var. hirsuta wird 
durch behaarte Bluten und Ovarien charaktc
rjsiert. Es lag der Gedanke nahe, die unter 
dem Namen D. CneoTllm gehenden Pflanzen 
daraufhin zu untersuchen, ob sie etwa mit cler 
zuerst von L. CELAKOVSKY beschriebenen' Art 

FiA:.16. Dapbne arbu;cula, ein auf dlls 
Muranyplateau beschr1l.nkter Elldemis~ 
mns. A BHihendel" Zw~ig; B einzelnes 

matt; C Blute, - Original. 

gemeinsam waren. Flir die Pflanzen Ostgaliziens und insbesondere auch der 
Fatra und Niederen Tatra kann ich nach eingehender Prilfung behaupten, daD 
sie zu D. Cnearum und nicht zu D. arbuscula gehoren. Phylogenetisch ist 
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D. arbuscllla als abge1eitcter Typus von D. Cneorum zu deuten; sie stellt 
cine cler D. petraea analoge Neubildung Oberungarns dar, von offenbar sehr 
bcschr~l1lktcr Yerbreitung. 

Die gegcn d1.s Flachland vorgeschobcnen Hugellandschaften des Almaser 
Kalkplatcaus besitzen naturlich in ansehnlicher Zahl Pflanzen des Tieflandes, 
abeT geradc hier stcigen in den engen Talem, dercn klammartiger Bau an die 
Talkessel und Schluchten der Abhangc der Weterne Hola gegen das Waagtal 
crinnern, Pflanzen h6hercr Gebirgslagen auffallend tief herab. Ich erinnere 
nur an cia.:; herrlichc Tal von Szadello oder das Ayertal, beide oachst 
Torna. \Ver ilUS dem \varmeo Gebiete von Torna cintritt in die nach 
Sliden offcnen Schluchten, die tief in das Gcbirge einschneiden, wird, nach 
der Vegetation zu urtc:ilen, kauill die Dberzeu_;:-ung gcwinnen, dan er sich 
nur 220 ill uber clem Mcercsspicgcl befindet. 1eh sammelte hier im 
August 1898 foI6cnde Sippen, die das starke Vortrcten montaner! ja sogar 
subalpiner Typen lehren: Asplenium viridc, Scolopendrium yulgare, Allium 
flavum. Parictaria officina1i~, Silene nemoralis, Actaea Cimicifuga, Aconitum 
Anthora, moldaviculll, Clematis alpina, Arabis alpina, arenosa, Hes
pais rnatronalis, Biscutella laevigata, Draba lasiocarpa, Kernera saxa
tilis, Alyssum saxatile, Corydalis capnoides, Sedum album: Sempervivum 
birtum, Saxifraga Aizoon: Sorbus Aria var. I\1ougeotii, Geranium syl
vaticunl, paiustre, Hypericum hirsuturn, Astrantia major var. alpestris, 
Hllpleurum faIcatum, Heracleum Sphondylium, Primula Auricula, Physalis 
Alkekengi, Galeopsis pubescens, :r-;epeta Cataria, Tencrium montanum, 
Veronica orchidea, Asperula aparine, Valeriana officinalis, 'rripteris, Cam
panula bononiensis, carpathica, pinifolia, Inula ensifoiia, Senecio Jaco
baea, Centaurea variegata, stenolepis, Hieracium bupleuroides. Die 
von P.\WLOWSKY hier angegebene Ostrya carpinifolia snchte ieh vergebens. 
Auf den Felsen des SchloOberges von Torna aber wachst ein eigenartiger 
Endemismus, den neuerdings ]AYORKA l} als besonclere Species, Onosma tor
nense, innerhalb cler Gruppe des O. echioides abtrennte. 

Schon oberhalb Dobschau vermehren sich auf Kalkboden die Charakter
zlige cler Gebirgsflora sehr wesentlich, und eine Exkursion in das Sztraczena" 
tal liefert reiche Ausbeute. Hier wachst auch Cystopteris sudetica, die im 
ilbrigen in den \Vcstkarpathen gar nicht zu den ganz seltenen Arten gehort. 
rm Quellgebiete des Baches aber erfolgt ein enger AnschluD an die reiche 
Kalkflora der Niederen T.itra, deren am weitesten nach Osten vorgeschobenen 
Po,ten der Pop ova berg (5. 154) bildet. 

Aueh das Gebiet, dessen Hauptstock kristallinisches Gestein bUdet, tragt 
im GoHnitz-Braniszk6gebirge zahlreiche Zuge, die an die hochmontane oder 
subalpine Region cler Zentralkarpathen erinnern. Wenigstens liegen die Ver
haltnissc so im Norden des Hernadtales. Schon frUber (Bd. 1. 2 I I) wurde der 
eigenartigen l\lischung der Florenbestandteile am Gehol gedacht, auch schon 

( S, JA\'ORKA, Hazai Ono!ltM-fajatal Ann. Mus. hung. IV (1906:. 406. 
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das Vorkommen von EdelweiD am Holykamen bei 1910 erwahnt. Ein z\\'citer 
Standort solI im groBen Sokol ]iegen, 1m SiJden des Hernad bildet der 
Goldene Tisch bei Mercny den Kulminationspunkt des BergJandes mit 131B m. 
~aturgeman spielen in dieser Hohenlage auf '()rgestein, auf langgeZO_RCnell 
Karnmen ohne deutliche Gipfelbildung, die fast bis hinauf bc\valdct sind und 
nur wenige anstehende Felsen trag-en, Pflanzen hbhercr Lagcn cine unter
geordnete Rolle. Von solchen notierte ich hier unter and<.:ren Carex sylvatica, 
Salix silesiaca, Dentaria glandulosa, bulbifera, Cardaminc 5y1\'atica, Rosa alpina, 
Hypericum hirsuturn, Gentiana Asclepiadea, Digitalis ambigna, Valeriana sam
bucifolia, Carduus Personata, Prenanthes purpurea: Crepis grandiflora. 

Anderseits werden vom Drevenyk in der sudlichen Zips Dracocephalum 
austriacum und Carex pediformis genannt. 

Raumlich nicht weit entfernt von hier liegen schon Hugel, auf dcncn 
z\yischen Quercus Cerris und pubescens ein eigenartiges Buschwetk sich cin
stellt, gebildet aus Cotinus Coggygria, Prunus Chamaecerasus, Cornus mas und 
Amygdalus nan a, daz«rischen die Stauden von l\Jelica altissima, Ari~t(_jlochia 

Clematitis, Podanthum canescens u. a. So setzt sich z. B. die Veg'ctation zu
sarnmen auf den Trachythugeln in cler Nahe von Erlau (Eger), dercn Erhebung 
tiber den Meeresspiegel der Hohe des Talbodens von Szadellci g1eichkommt. 

.f. Vet' f;peries-Tokajer Traclrytzug (Bezirk ro der Karte II). 

Das nordliche Ende die3es meridional strcichenden V ulkanzuges ist in 
der Nahe von Eperies mit clem Karpathenbogen eng verwachst!n. Jc weiter 
die Kette nach Sliden geht, um so mehr isoliert sich das Gt'birge, besonders 
im Sliden des PaOliberganges, den die Bahn von Kaschau (Kassa) nach 
Satoralya Ujhely benutzt. Die weite Ebene, in weIche Thein und Bodrog 
ihre Furchen graben, tritt unmittelbar an den Fun der Hcgyalja heran, wah
rend ihre V\.' estlehnen zum breiten Tale des Hernad sich senken. Die Simonka 
bei Eperies erreicht noch 1092 m Hahe, der Tokajer Berg, der isoliert aus 
cler Ebene allfsteigt, ist nur noch 516 m hoch. Der sudlic:he Teil bildet ein 
bertihmtes Weinland, cler nordliche tragt vielfach Ziige des niederen Gebirges. 

Die Berge urn die Simonka erscheinen ihrer Walddecke nur wenig be
raubt. Fichte und Kiefer .. verden angeforstet, gedeihen aber nicht liberal!. 
Der untere Laubwald ist prachtiger Eichenwald (Q. pedunculata, sessiHflora)J 
fast ohne Unterholz, gemischt mit Carpinus Betulus, PruDus Avium, ACf:'T 
campestre, Populus tremula, Birnbaum und Birke, die stellenweise kleinere 
Bestande bildet. 1m Sommer erscheint die Formation blumenarm; von Be
gleitpfianzen waren Cytisus nigricans, Genista tinctoria, Hypericum perforatum, 
Campanula Tracheliurn, Verbascum Lychnitis zu nennen. In einer oberen 
Region lost die Buche den Eichenbestand abo Eingestreut treten Acer Pseudo
Platanus, Salix cinerea, Viburnum Opulus, Ribes Grossularia hinzu. Der 
typische Buchenbegleiter ist hier Gentiana ASclepiadea. Ich notierte Mitte 
August aus dem Buchenwalde der Simonka noch folgende Sippen: Athyrium 
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filix femina, Aspidium fllix mas, Phegopteris Dryopteris, Cytisus nigricans, 
Euphorbia amygdaloide~, Circaea Lutetiana, Epilobium montanum, A;,trantia 
major, Selinutn Carvifolia, Melarnpyrum nemorOSUl1l, Stachys sylvatica. Cala
mintha Clinopodium, Salvia glutinosa, Sambucus nigra, Asperula odorata, 
Galium vernuffi, Carnpanula persicifolia, Chrysanthemum corymbosurn. Ser!'a
tula tinctoria, Senecio Fuchsii, Lactuca muralis, Prenanthes purpurea. 

1m sudlichen Teile deT Hcgyalja,< deren Kuppen Glockenform odeT Kcgc:l
g'cstalt annchmen, wird def \Yald durch \Vcinbcrge in seiner Ausdchnung 
beschrankt. Die Reblaus hat frc'ilich auch hier verwustend gewirkt (Ed. 1. 1; ;-1). 
Maisfeldcr bcdecken zum Teil auch die Lehnen der Hugel. 

Von Charakterpflanzen der sudlichen Hegyalja nenne ieh Asplenium 
Adiantum nigrum, Melica altissima, ciliata, Ventenata dubia, Thc:,ium 
r amosuITI, Aristolochia Clematitis, Dianth us co Ili nu 5, Alsine bu tcscens, 
Anemone Z ichyi, Aconitum ..-\nthora, Clematis Vitalba, G laucillffi Ci)f
nicu\aturn, }{nbus tornentoslls, Cytisus albus. COfonilla varia, Astra
~alus Cicer, Dorycnium herbaeeuffi, Colutea arboreseens, deren lndi
genat freilich rceht zweifelhaft bleibt, ferner L in urn fla vu rn) a u:">tr ia
cum, tenuifoliurn, Dictamnus albus, Acer campestre, tatarieurn, 
Staphylea pinnata, Lavatera thuringiaca, Althaea pallida, Falcaria vulgaris, 
Ferula Saclleriana, eornus mas, Fraxinu5 Ornus) Vinca herbacea, 
Physalis Alkt:ken<~i, t)nosma arenarium lind O. Vi5ianii, die bej Tokaj 
wie bei Neutra den nbrdlichsten Punkt ihrer Verbreitung findet, Linaria genisti
folia, Dig'italis lanata, Melampyrum barbatum, Salvia sykestris, 
Scutellaria altissima. Teucrium montanum, Chamaedrys, Galiurn rubi
oides, Cephalaria transsyl\ranica, Podanthum canescens, Campanula 
Cervicaria, s i birica I Aster ac er. Achillea ~eilreichii, Carduus candicans, 
collinus, ] urinea mollis) Senecio erucifolius, Chondrilla juncea. Seor
zonera purpurea, austriaca, Lactuca perennis, sagittata, virninea, 
Hieracium umbellatum tL a. Von Einzelheiten, "'ie dem Vorkommen von 
\Valdsteinia geoides am l\lagoshegy bei Satoralya Ujhely u. a. m. kann hier 
abgesehen werden. Ein besonderes Interesse dagegen beansprucht das Yor
kommen cler Elatine ambigua bei Tokaj. G. MOESZ 1

), der die ungarischen 
Arten der Gattung einer eingehenden Revision unterzogen hat, gelang cler 
Nachweis dieser in Ostindien \veiter \'erbreiteten Art an vier Standortcn 
Ungarns; cler cine \\'l!rde 1864 von HAZSU::\SZhS bei Tokaj entdeckt, die Art 
aber nicht richtig erkapnt. 

1 G. MOESZ, Elatinen l'ngarns. Ma:nar bot. Lapok VII (190S). 25. 
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DriUes J.-:apitl'l. 

Oie florengeschichtlichen Beziehungen zwischen den Bezirken 
der Westkarpathen. 

An clem Ergebnjsse, daD im groDen und ganzen die Vegetation der 'VVest
karpathen noch getreu den EinfluD glazialer Vcrglet.-;chcrung widerspiegelt. 
werden auch neuere Forschungen ,,'enig zu andern vermogen. \Venn 
V. v. BORDAS diesen Faktor in der Ausgestaltung cler Vegetation zwar nicht 
leugnet, ihn aber doch nur sehr gering bt'wertet, 50 ubersieht er, daO die \'on 
ihm betonten naheren Beziehungen z\vischen Westkarpathen eincrseits und 
Sudeten und Ostalpen anderseits zum grbOten T eile unter clem Einflusse der 
Eiszeit entstanden. 

Von praglazialen Typen haben sich our "'enige erhalten; ich erinnetc 
beispielsweise an Knautia turocensis lind Dianthus nitidus. Es ist ttuch kein 
Zufall, daD soIche Relikte dort begegnen, wo der Einflui3 diluvialer Verglet
scherung sich innerhaib relativ cnger Grenzen bewegte, in den sudlichen 
Zentralkarpathen und in den Pienincn. Aber auch das Muranyplateau, das 
sich zwischen den Vjeporstock und das Gollnitz-Branisz6s-ebirge einschiebt, 
besitzt in Daphne arbuscula eine Art von etwa5 hijhcrern phylogCl1dischen 
Alter. Dort wachst <luch Onosma tornensc. 

Die beiden Ketten der Zentralzone, in erster Linie aber das Hochgebirge 
der Liptau und Zips, tragen noeh heute in ihrer Flora den Charakter, den 
die Mischung der Sippen yerschiedener Heimat ihnen zur Eiszeit verIieh. Das 
jm Suden vorgelagerte HUgeUand bildet den Abschlufi fest und scharf gegen 
das Tiefland und isoliert auf diese \~l eise das Hochgebirge gegen Sliden, 
Aber allch die Beskiden und der kurze Klippenkalkzug der Pieninen tragen die 
Ursprtinglichkeit der Vegetation noch gut ausge::.prochen zur Schau. Daran 
andert im wesentlichen nichts die Tatsachc, daD im Suden der Beskiden 
thermophile Sippen bescheiden gegen das Gebirge vordringen, wozu das 
warme Tal def Waag den SchWssel bietet. 

Von Ostgalizien her zieht am F uDe der Beskiden und Sudeten ein schmalt!r 
Streifen LoO nach Westen und bezeichnet die Gebiete, in denen Steppenklima 
herrschte, vielleicht schon Zllr Zeit, als das nordi£che Inlanaeis nahe dem Nord
fulle det Karpathen sein Ende fand. 5teppenpflanzen abet spielen in West
galizien eine nur untergeordnete Rolle, Das polnische Mittelgebirge mit seiner 
montanen Flora (5, 141) liillt zwischen sich' und den Abhangen det Beskiden 
nut wenig Raurn. Es ist daher auch erkliirlich, daD thermophile 5ippen von 
Norden oder auch Osten her die Beskidenflora kaum zu beeinflussen ver
mochten. 
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C07wcifdhClft dagegcn sind die Veranderungen, die seit der Interglazial
zeit nm Suden her in den Karpathcn sich vollzogen. Der auffallende Floren
\\'cchscl in den Tuffablagerungen von Gant'Jcz und Lucski (5. 36, 40), das 
L'hcmalig-e Vorkornmcn von Cotinu5 an den Gehangen def Chocsgruppe und 
ciner allsst:sprochenen Steppenpflanzc, des Astragalus hamosus, zeigt, daD 
fruher bis tief in das Herz def \\' estkarpathcn Steppenpflanzen vorgedrungen 
\\·aren. Die einzelnen Etappen dic.'Icr \Vanderung muDten naturgema.D ihre 
Spuren hintcrj<J.ssen. Das crfolgte hauptsachlich in den niederen Randbezirkcn 
des Gebirges) wo sonnige Standortc und trockenes Klima ihre Ansied\ung be
gunsti::::tcn und ihre ErhaltL1Il~- ermoglichten. Zeidich erstreckt sich eine derartige 
:"Jeubc~icc11ung auf gcraumc Pcrioden; sic dauert vermntlich noch heute fort. 

Unter solchcn Verhaltnissen crlangte die Flora der Kleinen Karpathen und 
des Eperies-Tokajer Trachytzuges ein \'on def Vegetation der iibrigen \\..'est
karpathcn vcrschicdcnes Bild. Auch die \Veterne Hola, das Kremnitz-Schem
nitzcr Trachytgebirge und das Braniszk6-G011nitzgebirgc wurden in ihrer Flora 
modifll'.icrt. Auf diesen Bergen abeT behauptet der montane Bestandteil def 
Flora 110ch cnergisch sein Recht. ]e wciter aber die Hohen von den Zentral
karpathcll ausstrahlen, je mchr tief einschneidende Taler und brcite Becken die 
Ausbufcr vont:inander isolieren, desto vollkornmencr vollziebt sich das Zuruck
weichen karpathischer Arten im Kampfc mit warmebedllfftigen Sippen. 

Unter solchcn Verhaltnissen geschieht allch die Verschiebung der regio
nalen Glicderung des Gebirges und naturgemaH der Ausfall einzelner Hoben
schichten. Die auf S. 187 dargestellten Profile, von denen das cine einem 
Langssehnitte, das llntere einem schief gcfuhrten, von S\V. nach :KO. orien
tierten Querschnitte durch das Bergland entspricht, bringen in halb schema
tischer Darstellllng diesc Tatsaehen zum Ausdruck. In diescn Bildern sind 
Einzelhciten fortgelassen. Zu ihref ErHil1terllng diene noeh folgendes. 

Vnter Kulturland fasse ieh die Hi:)hensehichten zusammen, auf den en ge
schlossene Siedlungen liegen und Getreiciefelder, sonstige angebaute Nutz
pflanzen und in der Ptlcge des l\.Ienschen befindliche Talwiesen die llTspriing
liche Flora stark beeintrachtigen. Auf sie folgt der Laubwald, in dem der 
Buche die fuhrende Rolle zufallt; dann der Fichtenwald, die Kniebolzregion 
und die strauchlosen alpinen Formationen. Ihre Grenzen gegeneinander sind 
durch horizontale Linien angegeben, die im naheren Anschlusse an die natur
lichen Vorkommnisse unregelmafiig verlaufen und hier und da) z. B. am Chocs, 
ein tieferes Herabsteigen des Knieholzes angeben. Das Vorkommen dieses 
Strauchcs am Gehol ist angedeutet Es wurde ferner versucht, die unter dem 
EinfIusse der Weide"cirtschaft erfolgte Entwaldung des Gebirges zur Darstellung 
zu bringen, indem in der \Valdregion bestimmte Partien \ .... eW gelassen ,vurden. 
Am schwachsten wird hierdurch die Buehenregion betroffen und nur in den 
niederen Gebirgen. Eine Ausnahme bildet z. B. die Fatra. 1m Gegensatze 
hierzu erseheint der Fichtenwald in ungeschwachter Kraft eigent1ich nur in der 
Hoben und Niederen Tatra, .wiewohl im letzteren Gebirge stellenweise schon 
nicht so schon entwickelt wie im Norden cler Waag. Dasselbe gilt von den 
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Kniehollbestanden. Vuter so1chen Voraussetzungen werden die beiden Prol 
ohne wciteres \'crstandlich. \\'ahrend def Schnitt parallel dem \\'aagt 
(Fig. 17 a;, die horizontale Entfernung genau in clem \~erhaltnisse von I: 7 50 C 

wiedergjbt, muL\te in Fig. 17 b cine starke VClkiirzung der seWichen E, 

fernungen eintretcn. Der MaOstab wurdc rund etwa clem Verhaltnisse \' 
I : I 172000 entsprechen. Dadurch hebt sich nahirlich die Cberhohung ( 
Gipfel hier ooeh schar fer herver als in Fig. I j a. Kleine horizontale VI 
schicbungcn einzelncr Bergspitzen gegen die Schnittebene Waren hierbei L 

vermeidlich. 
]0 ncuester Zeit hat A. v. HAYEK 1) cine pflanzengeographische Gliederu 

C)sterreich-Ungarns zu gebcn versucht; er schlie[.\t sich in vielen Punkten 
dte in Bd. I dieser Studicn gewonnenen Resultate an. Ais prinzipieller Untl 
schied aber tritt ein andercs Eintcilungsprinzip hctvor, indem et, clem Vorgan 
A. v. KE!,:Q':1{S folgend, die tiber der Baumgrenze liegenden Gebirgsgipfel ; 
besonderes ~alpines Gebiet( von clem \Valdgebiete scheidet. Daraus folgt ( 
Einordnung eines Gebirges, sofern die nbtige Hbhe erreicht wird, in Z\' 

verschicdene Gebiete. Dieser rcgionalen Glieclerung wurdc irn vorstehend 
cine dcrartige prinzipicllc Bedeutung nicht zuerkannt. 

\\'as die \iVestkarpathen speziell anbelangt, so gliedert sic A. v. HAYJ 

in folgender \Veise: 

I. Europaisch-sibirisches Waldgebiet. 
a\1 Stiddeutscher Bezirk. 

Subkarpathischer Gau. UmfaJlt das Vorland der Beskiden, ab 
auch noeh der \'!\l aldkarpathcn. 

b) Pannonischer Eichenbezirk. 
Subkarpathischer Gau. UmfaJlt die Kleinen Karpathen und d 

Randgebirge an cler Neutra. 
c) Bezirk der Hochgebirgswalder. 

Sildwcstkarpathischer Gau. Umfafit die niederen Lagen d 
siidHchen Zentralkarpathen, die Weterne Hola llnd das ung 
rische Erzgebirge. 

Zentralkarpathischer Gau. UmfaJlt die Beskiden und nOr< 
lichen Zentralkarpathen. 

2. Alpines Gebiet. 
Westkarpathischcr Bezirk. 

Beskiden-Gau. UmfaJlt die alpine Region der Beskiden. 
Tatra-Gau. UmfaOt die alpine Region der nordlichen und sue 

lichen Zentralkarpathen. 

'Venn auch im groDen und ganzen die untcr 1 a und 1 b genannten Gc 
biete A. v. HAYEKs sich mit gewissen von mir unterschiedenen Bezirke 

,\ A. v. HAYEK) PilanzeD~_Glierlenmg Osterrcich~Ung.arns. Verh. zoot-bot. GeseI4cl 
Wien LYll (1907). 223. 
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decken,. so vermiOt man doch in der Einteilung des genannten Forschers die 
verwandtschaftlichen Zuge zwischen den Gebirgsgliedern der Vv' estkarpathen. 
In clem Bezirke der Hochgebirgswalder komrnt noch der Gegensatz zwischen 
den Gebirgen im Norden und Sliden der \t\'aag zum Ausdruck7 wie ich ihn 
schon frliheT hervorgehoben habe, abeT die Unterscheidung des echten Hoch
gebirges in Beskiden-Gau und Tatra-Gau U1Ut einen solchen Einblick ver
missen. Jedenfalls ist ein unmittelbarer Vergleich zwischen deT \'on miT vor
ge5chlagenen Einteilung und der Gliederung HAYEKS wegen der Verschiedcn
heit des zugrunde gelegten Prinzips schwer zu ziehen. 

Zweiter Abschnitt. 

Di e 0 stkarp a th e n. 

ErsteR Kapitel. 

Die Beziehungen zu den Nachbargebieten. 

Vom Popperdurchbruche bis zum Beskidpasse (Bd. I. 184\ cler die Grel11.c 
zwischen ost- und westkarpathischer Flora bedeutet, zieht ein nil'driges Ge
birgc hin, 1n dessen Zentrum Bartfeld (Bartfa) liegt. Gegell 5uden lost sich 
der Eperies-Tokajer Trachytzug rOll ihm 105. Durch die nClieren Studien \'on 
KOR:,\EL CHYZER!) wurde dieses Gebiet eingehender bekannt, Djc Charakter
pflanzen der Ostkarpathen fchlen ihm, und die ganzc Vegetation schlieDt sich 
eng an die Flora der Zipser Magura an, als dercn Fortsetzung das Bergland 
urn Bartfeld gelten muD. Erst bei Homonna an der Laborcz erscheint Hieracium 
transsylvanicum (Bd. I. 136) plotzlich. Bezuglich dessen Vorkommens urn 
Dobschau wurden schon fruher Zweifel erhoben (S. 94). 

Weiter im Osten, \\'0 die zu alpiner Hohe ernporgchobenen Rodnacr 
Alpen mit dem bfi:rgumrahmten Hochlande SiebcnbUrgens verwachsen, wird 
das Gebirge breiter. Das Talbecken def Marmaros schneidet tief ins Gebjrge 
ein) und zwischen imposanten Randgebirgen breitet sich das huglige Hoch~ 
land ZentralsiebenbuTgens aus. Im Norden, Siiden und Osten treten Ebenen 
mit kontinentalem Klima hart an den Fun des Gebirges heran. Damit ist 
dem Vordringen der Steppenpflanzen ein weiJes Gebiet erbffnet, und xero
phile Sippel) Sudosteuropas dringen langs des Nordabhanges der Karpathen 

I. K. CHYZER, Additamenta ad Fl. Hungar. sept. Magyar bot. Lapok IV '1905,'. 304-. 
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tid nach Ostgalizien vor, wahrend in cler Wallachischen Tiefebcne und an den 
Ufem der TheiO Steppcninseln sich entwickcln. Der Fortschritt der Kultur 
hat nicht nur nlOdifizierend gewirkt und manche Art der Flora Ostgaliziens 
clem Ausstcrben nahc gebracht, sondern auch die ganze ursprimgliche Vege
tation in enge Grenzen verwiesen Y). Nicht ohue Interesse wird der Botaniker 
ckn lctztcn Spuren 5udosteuropaischer Flora in Ostgalizten und der Bukowina 
nachgeherl. Von sotchen gewahrt das Vorkommen von Evonymus nanus 
in der Bukowina nicht unerheblichcs Interesse. 

Sudostgalilien und die Bukowina bilden ein gcgen die \'011 Norden und 
Osten kommenden \Yindc offenes Land, das abgeschlossen bleibt gegen die 
Ltlftstrbmungen aus \\'esten und namentlieh aus Sliden, Daraus erkHirt sich das 
rdativ rauhe und kontincntalc Klima eines Gebietes, in we1chem mitteleuropaische 
Sippcn im Kampfe mit pontischen und sibirischcn Elementen stehen, Es ist 
gewiO nicht uninteressant, daD diese Tatsachen auch fur tiergeographische 
FaIle dutch A, P_\\yUTSCHEK") ihre BesUitigung gefunden haben. 

Auch im zcntralen Siebenbtirgen beanspruchen Steppenpflanzen einen an
~ehnliehcn Raum ~,S. -n). Ob das breite Marostal allein ihren Einzug er
maglichte oder \-icllcicht doch ehedem tiber den Ostrand SicbenbUrgens cine 
Verbindnng erlcichtert war) ist eine schwer Zll entscheidende Frage. Jeden· 
falls i~t die Zahl der thermophilen Sippen, die in Siebenburgen und auDer
halh des Karpathenbogens in Ostgalizien, der Bukowina und der Moldau 
Yorkommcn, keine gaoz geringe. Ieh erinnere nur an Andropogon Ischac
mum, Aristolochia Clematitis, Arenaria graminifolia, Adonis vernalis, Prunus 
Charnaecerasus) Euphorbia Gerardiana, DictamnLls albus, Anchusa Barrciieri, 
Seutellaria altissima, Phlomis tuberosa, Carnpaoula sibirica, Podanthum cane
secns, Artemisia pontica u. a. \Vahrend aber die Hligelregion am inneren Ab
falle des Gebirges Quercus Cerris besitzt, fehIt diese Eiche an den gegen 
Norden und Osten orienticrten Abhangen und erscheint erst wieder in der 
Wallachci. 

Unttr den orientalischen Steppenpflanzen Siebenburgens verdient wegen 
seiner Seltenheit besondere Erwahnung Hyacinthus leueophaeus, der 
z\vischen G<.:rbll und auf trockenen Matten mit kalkreichem Substrate in mon
taner Bahe am Berge Kazanyos bei Govasdia in der Nahe von Vajda 
Hunyad llnd an mnf Standorten urn Kronstadt (Brass6) im zeitigen Frlihjahrc 
seine ElUten entfaltet. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daD die Pflanze 
anderwarts tibcrsehen wurdc, denn auOerhalb der Karpatnen scheint sie ein 
geschlossenes Areal zu bewohnen, das von Slidostgalizien und der Bukowina 
bis SUdruniand und vielleicht zu den Kaukasuslandern reicht. Auch in der 
\\tallachei fehIt sie nicht. Ob die bulgarische Pflanze hierher gehbrt odet Zll 

clem nachstverwandten H. dalmaticus} mag dahingestellt bleiben. 

I' Vgl A. PR:OCO~IANU-PRocopovrc'l Fl. der Horaiza. Verb. zool.-botan. Gesel:sch. XLIII. 
(1893). 54-· 

2) A. PA\VLITSCHEX, Eimge Eigentiimlichkeite1l der bukowiner Insektenfnuna. Jahresb. 
1. Stall.t5gYlUn. Czernowitz 1902. 
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JedenfaUs kann auch hier cine tiergcographischc Analogic hcrangt;zogcn 
.erden. Beziiglich der Insektenfauna hat A. P.\ WLlTSCHEK nachgewksen, dail 
lie Bukowina in ihrem dem Tieflande angehbrigen 'I\~i1e yiel eng ere Be
ichungen ZUT Steppennatur SiidruOlands als zu Cngarn aufzuwcist.'n hat. 

Weit inniger gestaltet sich aber der AnschluD der Karpathen an die Ge
,irge des Hanats, die im \-Vestcn der Porta oriental is gegcn die Bahnlinie 
~emesvar-Bazias verlaufen, und nur das stellenwcisc ~ehr engc Tal der Donau 
cheidet die Karpathen von den Bergen des gegenuberliegenden rllm~U1isch

erbischen Viers. Ein Schwarm yon Klippen, die bei nitdrigem \\7asscr
:ande an die OberfHiche tretcn, stc11t kurz unterhalb yon Orso\'a im Eisernen 
'ore die verbindende Bruckt: dar} welche der Schiffahrt eincn so gefahrvollen 
Veg bereitete, bis mit gro[Jcm Geldaufwandt' (>sterrcich-Vngarn den fast 2 \~ km 
lllgen Kanal am scrbischen {Jfer aus anstehcndem Fe1s hc:rallsarbeitctc. 

Die hc)chsten Spitzcn des Ballater Gebirges liegen im Szcmcnikgcbirgc, 
e~sen drci Gipfel Petra Semenicu Ll-t 7 rn, Petra Gozna 1:1-49 m llnd Petra 
edci 1438 m erreichen. Berge von bcscheidener Hohe fallen mit steilen 
oschungen gegen das Donautal ab, dessen Sohle bei Orsova nur wenig uber 
:J m hoch liegt. Erst oberhulb Coronini erweitert sich das Tal zu cinem an~ 
~hnlichen Becken. 1m Randbezirke liegt Buzias im Norden 128 m, \\'erschetz 
nd WeiDkirchen (FehertcmplornJ irn \iVe~ten etwa go m tiber clem l\'leere, 

So reich die Flora des Csernatales bet Herkuiesbad ist und so interessant 
Ie Vegetation im Kazanpasse, in dem glcichen MaCk liberrascht anderseits 
er einformige Charakter des Szemenikgebirges den Botaniker. (Joer Eichen~ 
aId, in dem auch Querens Cerris nieht fchlt, breitet der Buchcnbcstand 
~inen Schatten, und auf den hbheren Lagen entfaltcn sich irockenere oder 
uchtere Berg,viesen, die rege1maDig abgeweidet werden. Auf groBe Strecken 
in bildet Pteridium aquitinum oft die herrs;chende Vegetation. 

1m Buchenwalde und an dessen Hchtercn SieHen finden sich Farne, ferner 
umex arifolius, Cytisus austriacus var. Heuffelii, Circaea alpina, Stachys 
pina, Ca.Q1panula abietina l Telekia speciosa rEd. I. 139), Senecio subalpinus, 
denostylcs albifrons, Lactuca muralis, Mulgedium alpinumj Hieracium trans
'lvanicum (Bd. 1. 136) u. a, \Venn auf den nassen Tahviesen nicht Oenanthe 
matica vorkame, konnte man diese Flora auch in die vValdkarpathen ver~ 
tzen. Als Charakterpfianzen der Matte nenne ich Nardus stricta, Luzula 
"lvatica, Veratrum album, Potcntilla Tormentilla, Hypericum quadrangulum, 
lserpitium alpinum (Fig. 21 B-D); Vaccinium Myrtillus, Gentiana carpathiCa,· 
)1idago Virga aurea var. alpestris, Antennarja dioica, Gnaphalium syh'aticuID, 
::ntaurea phrygia, Leontodoll autumnaHs, Hiera<?ium aurantiacum und auf
!lend haufig dessen Bastard mit H. Pilosella. An Bachufern gedeiht Hera
=um palmatum. Auf den Gipfeln entwickeln sich Sphagnumpoister, zwischen 
nen Carex-Arten, namentlich auch Carex pauciflora, Eriophorum vaginatum 
Jd Vaccinium Vitis Idaea gedeihen. Auch hier kein spezifisches Bild. Das
lbe Kleid herrscht auch hierf wie allenthalben in den hochmontanen Lagen 
'r Ostkarpathen. 
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Zwischen clem breiten Tale der Morava, die bei Sernendria mit der Donau 
sich \'ereinigt, und clem bald nacb Sliden sich wcndenden Strome treten 
die serbischen Gebirge mit Hohen von 7-800 m hart an die Donau heran. 
Dit.: Golnbinje Planina iiberschreitet im Quellgebiete def 11Jaya die Hbhen
grenze yon 1100 TIl, und erst viel we iter sudlich ragen die Gipfel der Stara 
Planina, der Suva u. a. in die Region der Hochalpcn. G. Y. BECK 1) hat dies en 
Bezirk ais »Scrbisch-bulgarische Hochgebirgsregion< bezeichnet. I ch er
blicke in ihm die Brlicke , liber welche die Besiedillng und der 
Austausch von Sippen zwischen Karpathcn und balkanischen Ge
birgen crfolgte. !'icht gering ist die ZahJ def Hochgebirgsarten, die hier 
Lib~r die Donau nach SLiden ihr Areal vergri)flern; vic! wichtigcr aber ist die 
Tatsache, daD cine stattlichc Reihe \·on Sippcn des pontischen und dacischen Ele
m~ntes in jenen Gcbirgen der nordlichen Balkanhalbinsel wiederkehrt. Als 
Beispic1e seien genannt: Silene Lcrchenfeldiana, Saxifraga cymosa, Brucken
thalia spiculifolia, Veronica Baumgarteni, Swcertia punctata, Symphyandra 
\Vanneri, Anthemis carpathic<l, Centaurea Kotschyana, Senecio carpathicus, 
papposus. Die floristische Erforschung cler Balkanbnder ist noch rccht un
vollkommen. Ohne Zweifel werden spatere Studien den Zusammenhang 
zwischen Ostkarpathcn und balkanischen Gebirgen inniger gestalten, denn 
schon jdzt steht die Tatsachc fest, daD nur im Osten des Moravatales die 
Gliedcr der gcnannten Florenelemente in den Vorderg-rund treten. 

Zwischen beiden Gebirgssystemen fLihrt der rnachtige Strom seine \Vasscr 
dem Schwarzen :'vleere zn. Der rasche \\'echsel seiner Breite, die zwischen 
150 und 2200 m schwankt, die verschicdcne Tiefe und Strornung, aus dem 
\Yasser aufragende Klippen, in liebliches Buchengriin verhLillte Bergabhange 
tlnd scnkrecht absturzende Kalkwande mit prachtvoller Schichtung, die den 
Strom in eine Felsengasse einengen, schaffen zwischen ()-Moldova und Ogra
dina eine Flille reizvoHer BilderJ die die Erinnerung an historische Tatsachen 
noeh belebt. Dazu die Ruhe, welche die wenig benutzte SchiffahrtsstraDe 
nicht zu storen verrnag. Der Botaniker aber begegnet hier ciner fremden 
Flora) die Z\var zahlreiche karpathische Sippen besitzt) aber stark durchsetzt 
wird durch mcditerrane Bestandteile. Eine Exkursion nach dem Kazanpasse, 
wie dieser Donaudurchbruch heiDt, bietet hbchst lohnende Anregung. Ob
\\'ohl nicht mehr im eigentlichen Sinne in unser Florengebiet g-ehorig, mag 
das Ergebnis eigener Exkursionen wahrcnd des Frlihlings und im Hochsommer 
hier kurz wiedergegeben werden. Eine anziehende und ausfLihrlichere Schilde
rung dieser Flora lieferte bereits E. FIEK 2',. Die den Karpathen fehlenden 
cder nur noch im Gebiete des Domogled vorkommenden Artcn v·:erden durch 
gcspcrrtcn Druck hervorgehoben. Dadurch gelangt der Gegensatz beider Ge
biete ztlm Ausdrucke. 

1 G. ,. BECK, Yegetntionsverbiiltnisse der illyri<;chen Lander. Vegetation der Erde IV 

,1901. 45::;· 
2 E. FIrK. Bot."lniscbe Fnhrt !1'I5 Ranat. Allgem. bot. Zeitscbr. I :1 89_j',. 64 ll. f. 
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Prachtige Mischwalder setzen sich hier aus der Buche und Silber
linde zusammen; ihllen beigemischt linden sich Mannaesche, \Vallnul3 und 
Apfelbaum, ferner Quercus conferta, Cerris und pubescens, Carpinus Betulus 
und Acer campestre. Das Unterholz bilden Evonymus verrucosus, latifolil1s, 
europaeus,. Ruscus aculeatus. 1m Waldesschatten gedeihen Sco!opendrium 
vulgare, Oryzopsis paradoxa und holciformis, Erythronium Dens canis) 
Arum maculatum, Tamus communis, Helleborus odorus, Dentaria bulbi¥ 
fera, Hesperis matronalis, Orobus \'ar;egatus, Hedera Helix, Anthriscus IH.:rno
rosa, Physocaulis nodosa, Glechoma hirsuturn, Melittis Mdissophyllum, 
Acanthus longifolius. 

Am \:Valdrande und an lichteren Stcllen des Hochwaldes erscheint ein 
charakteristisches Buschwerk aus Berberis \'ulgaris, Corylus Avel1ana, maxima 
und Col urna, Staphylea pinnata, Syringa vulgaris, Acer tataricum, Sambucus 
nigra, Celtis australis, Vitis Vinifera, lind zwischen ibncn gedeihen zah!
reiche Stauden, von denen ich beispielsweise nenne: Melica uniflora, Polygo
natum latifolium, Parietaria officinalis, Paeonia tenuifolia, Lunaria annua, Geum 
urbanum, Aremonia agrimonioides, Lathyrus platypbyllos, Pisum e]atius, 
Coronilla elegans, Dictamnus albu~, Lavatera thuringiaca, Althaea cannabina, 
Ferula Heuffelii, Primula acaulis, Calystegia sylvatica, Physalis Alkc
kengi, Symphytum tuberosum, Scutellaria altissima, Asperula taurina, 
Sambucus Ebulus, Chrysanthemum macrophyllurn, Lactuca sagittata, Crepis 
pu1chra u. a. 

Sdbst an sonnigen Fclsen siedelt sich cin Buschwerk an, dessen 
wichtigste Glieder folgende sind: Carpinus duinensis, Prunus Mahaleb, Co
luteaarborescens, Coronilla Emerus, Cytisusaustriacus v. Heuffelii, Cotinus Coggy
gria, Acer monspessulanum, Corn us mas, sanguinea und Ligustrum vulgare. 

AuDerordentlich reich ist die Felsenflora und die Vegetation der Ge
rblle entwickelt; es sind Stauden, die auf dem kalkreichen Substrate ein 
freudiges Wachstum zeigen. Je nach dem Schatten oder der Insolation, die 
den Standort trifft, sah ich folgende Sippen: Asplenium Trichornanes, A. Ruta 
muraria, Ceterach officinarum, Sesleria filifolia, Melica ciliata, Tulipa 
hungarica, Dianthus serotinus, Sap on aria glutinosa, Lychnis Coronaria, 
Cerastium banaticum, Delphinium fissurn, Arabis arenosa, A. Turrita, 
Draba nemorosa, D. lasiocarpa, Alyssum gernonense, saxatile, Isatis praecox, 
Cardamine graeca, Sedum glaucum, Saxifraga AizoOD, tridactylites, Gera-." 
nium lucidum, macrorrhizurn, Linum flavum var. uninerve, Siler triioburn, 
Athamantha hungarica, Seseli rigidum, Digitalis ambigua, Lamium bithy
nicum, Satureia montana, Stachys recta, Carnpanula lingulata, divergens, 
crassipes, Edraianthus Kitaibelii, Scabiosa banatica, Achillea crithmifolia, 
Centaurea atropurpurea, Jurinea mollis, Carduus candicans, Lagoseris bifida, 
Lactuca perennis u. a. 

Auf feuchten Wiesen \vachsen Leucojum aestivum, Clematis intcgri
folia, Bunias orientaiis, Nasturtium austriacum, pyrenaicum, Euphorbia palustris, 
Oenanthe banatic3, auch Busche von Glycyrrhiza echinata. 

Pax, Karpathen. II. '3 
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Die trockeneren Grastriften, die im Fruhjahre eine faTbenprachtige 
Orchideenflora schmlickt, brennen im Laufe des Jahres aus, und ihre von Kalk
staub bedeckte Vegetation nimmt mehrund mehr den Charakter einer Steppenfiora 
an. An solchen Standorten gedeihen Phleum montanurn, Haynaldia villosa, 
Muscari tenuiflorum, Orchis coriophora, papilionacea, Ornithogalum pyre
naicum, Aristolochia Clematitis, Rumex pulcher, Silene viridiflora, Monchia 
mantica, Nasturtium pyrenaicum, Rosa galHca, Genista sagittal is, Trifolium 
incarnatuffi, striatum, Euphorbia salicifolia, stricta, Caucalis daucoides, 
Convolvulus tenuissimus, Cerinthe minor, Lithospermum purpureo-coeruleum, 
Nonnea pulla, Anchusa officinalis, Barrelieri, Echium rubrum, Verbascum 
phoeniceurn, glabratum, Salvia sylvestris, Ajuga genevensis, Stachys germanica, 
Veronica austriaca, Galium Cruciata, Knautia Drymeia, Chrysanthemum corym
bosum, Crupina vulgaris tl. a. 

Der vorstehende Berieht enthalt naturgemao keine vollstandige Liste der 
im Kazanpasse vorkommenden reichen Flora. In der Literatur werden noeh 
andere Arten erwahnt, auf deren Angabe ieh verziehte, da es hier nur darauf 
ankornrnt, die Beziehungen und Gegensatze hervortreten zu lassen. Stattlich 
erscheint die Zahl der Sippen, die in Siebenbiirgen bereits fehlen oder zurn 
Teile Doeh in die Kalkberge urn Mehadia nordwarts vordringen. Sie sind 
dureh gesperrten Druck hezeichnet. 

Auch die niedrigen Berge urn Orsova besitzen eine ahnlich typenreiche 
Vegetation, zurn guten Teile aus schon erwahnten Arten gebildet. !eh er
wahne ferner \'on interessanteren Formen nur noch einige wenige: Cyperus 
glaber, Asparagus tenuifolius, Aristolochia pallida, Thesium ramosum, 
Calepina Corvini, Lathyrus sphaericus, Vicia serratifolia, Prangos cari
nata und die schone, gelbe Achillea compacta. 

Wenn die Reihe der aufgezahlten Typen etwas urnfangreich ausfiel, so ge
schah dies, um clem nieht unerheblichen Prozentsatze Geltung zu verschaffen, 
mit dem eine sudliche Flora in das mosaikartige Bild der Vegetation des 
Kazanpasses eintritt. Eine fast mediterrane Ansiedlung, mochte man meinen, 
entsteht hier mitten im Innern cler karpathischen Welt; und doch ist sie nur 
die freilich zu kraftiger Entfaltung gekommene Fortsetzung jener Zone, die 
G. v. BEc;K als illyrische Eichenregion bezeichnet hat. Giinstige klimatische 
Verhaltnisse forderten ihre Existenz und Entwicklung. 

Damit im Zusammenhange steht die Verbreitung gewisser Tiere medi
terraner Heimat, die am Eisernen Tore zu den charakteristischen Erscheinungen 
gehoren und hier die Nordgrenze ihres Areals erreichen. Dies gilt in erster 
Linie von der groDen Landsehildkrote, Testudo graeca, die in den Gebiischen 
urn Orsova tiberaIl lebt und se1bst die Eisenbabndamme bevolkert. Ihre 
Heimat liegt in Kleinasien, Griechenland, der Tiirkei ond in Dalmatien nord
warts bis Tries!. Die Westgrenze ihrer Verbreitung verliiuft tiber Sizilien 
durch das mittlere Italien, Korsika und Sardinien. 
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Zweites Kapitel. 

Die Gliederung der Ostkarpathen in Bezirke·). 

Scheidet der Beskidpall die Flora der Westkarpathen von der im grollen 
und ganzen einfdrmigen und 5ehr gleichartigen Pflanzenwelt der Wald
karpathen, so durchquert weiter im Osten eine zweite Schar von Vegetations
linien das Gebirge langs der Taler des Pruth und der Schwarzen Theill uber 
die unter IDOO m zuruckbleibende Hohe des Jabloniczapasses (Bd. J. J 88). An 
dieser Scheidegrenze linden die Waldkarpathen ihr Ende gegen Osten 
hin, in demselben Sinne, wie sie fruher bereits durchgeftihrt wurde. In etwas 
anderer Vveise mag aber hier die Gliederung Siebenbtirgens begriindet werden. 

Seit clem Erscheinen des ersten Bandcs meiner Karpathenstudien habe 
ich fast alljahrlich Siehenhiirgen bereist und dabei in erster Linie den Ge
birgen des Ostrandes meine Aufmerksamkeit zugewendet, von den Rodnaer 
Alpen durch die Berge der Moldau bis zum Burzenlande. An dcr Darstellung 
der Formationen haben sich Anderungen nicht ergeben, da diese den un
mittelbaren, an art nnd Stelle aufgenommenen Beobachtungen entsprangen, 
und ebensowenig wurden Anderungen wesentlicher Natur im Verlaufe cler von 
mir gezogenen Vegetationslinien notwendig. Anderseits aber brachte die er
weiterte Kenntnis des Landes eine in manchen Punkten etwas abweichende 
GHederung der einzelnen Gebirgsstocke zu besonderen Bezirken. Es hangt 
dies mit dem auOerordentlich komplizierten Bau des Gchirges zusammen, da..o; 
als doppelte Mauer das siebenburgische Hochland vom Tieflande der Moldau 
scheidet. Dan die frtiher von mir gegebene Gliederung nur zur vorlaufigen 
Orienti erung dienen konnte, haue ich selbst erkannt und besonders be
tont (Bd. 1. 82). 

Wie schon am sudlichen Rande der Waldkarpathen trachytische Gesteine 
eine dem Flysche parallel orientierte Zone bilden, so gelangen auch am N ord
und Ostrande Siebenbiirgens vulkanische Gebirge von betrachtlicher Ausdehnung 
und ansehnlicher Hohe zur Entwicklung. Bis zum Szamostale bilden diese 
eruptiven Gesteine einzelne Kegel im Karpathensandstein; der beriihmte Verfu 
Cziblesiu ist eine solche Insel in der Flyschzone. Im Suden des Szamostal.s· 
abeT, insbesondere slidlich vorn Borg6passe, erhebt sich eine machtige, clem 
aulleren Randgebirge parallel verlaufende Vulkanmauer, die der MarosfluLt 
unterhalb Ditr6 durchbricht. Die nbrdliche Halfte ist der im Osten von 
Bistritz geiegene Kelemenstock, im Suden des Durchbruchs streicht die 
Hargita in meridionalem Verlaufe. So gelangt am Ostrande Siebenburgens 

I) Vgl. bienD F. PAX, Pflanzengeogr. GUederung Siebeubiitgens. ENGLEks bot. Jabtb. 
XXXlll (1903). Beibl. 13. 17; Ostrand Siebenbiirgens. 81. Jabresb. schles. GeseIlsc:h. Bteslan 1904-, 
ZooI.-bot. Sekt. 18. 
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ein System von Langstalern zur Entwicklung zwischen den heiden Gebirgs
kettcn: nach Norden senkt sich das Marostal, nach Sliden entwassert cler Alt 
das Hochtal. 

Eine nicht unerhebliche Schwierigkeit fur die Gliederung des Ostrandes 
von Siebenburgen liegt darin, dan clef orographische Bau sich nicht deckt mit 
dcr geologischen Gliederung des Landes. Treten schon im Norden trachytische 
Gesteine in den innigsten Zusammenhang mit clem Karpathensandsteine, so 
verwachst auch we iter sudlich die Hargita mit clem aUOereD Randgebirge: 
einmal im Gebirgssattel \'on Gercczes, def die Wasserscheide zwischen Maros 
und A1t und damit die Grcnze zwischen der Gyergy6 und der Csik bildet, 
und ferner in der Na:he von Tusnad, wo det Alt in eincr engen Klamm das 
Gebirge durchbricht. 

Die auffal1ende Ahnlichkeit des kalkigen Gesteins im wildzerkWfteten 
\,'eahlau in der Moldau und in der Bucsecs-Gruppe bei Kronstadt (Brassoll die 
groDe Uberdnstimmung des Landschaftsbildes der mesozoischen Kalkzonc des 
Ostrandes mit den schroffen Formen des Btlrzenlandes und nicht zum ge
ringsten pflanzengcographische Tatsachen ftihrten mich schon wahrend meiner 
Exkursionen in jenen Gebirgen zu der Auffassung, daD die durch tide 
Schluchtcn und enge Taler gegliederte Bergwelt des Burzenlandes im Siiden 
von Kronstadt nichts anderes ist ais ein zu machtiger Selbstandigkeit ent
wickcltcr Endpfcilcr jener Kalkzonc, die von der siidlichen Bukowina aus im 
bogenfOrmigen Verlaufe das Gebirge an det AuDenseite des kristallinischen 
Kernes bcgleitet, unter der Breite des Gyimespasses aber scheinbar ver
lorengeht. 

Es fragt sich nun, \Venn diesc Auffassung zutrifft, ob die Verbindung von 
der Gruppe des Hagymas bei esik Szt. Domokos - das ist das letzte gegen 
Suden zu gelegene Bergmassiv jener Kalkzone - bis zum Burzenlande wirk
lich \"o11ig verschwunden ist. An sich kbnnte diese Tatsache nicht besonders 
auffallen, da auch der nordliche Kalkzug vielfach Unterbrechungen zeigt und 
auch nur im wesentlichen in der Form dreier isolierter Massive erhalten blieb: 
;m Rare u im Sliden von Kimpolung in der siidlichsten Bukowina, im <;eahBtu 
im Osten des Tblgyespasses und endlich in der Hagymas-Gruppe. Der 
Schliissel zur Beantwortung der schwebenden Frage liegt im Persany
Gebirge, das als slidliche Fortsetzung der Hargita gelten kann. Dies Mittel
gebirge verwachst mit den Bergen des Burzeniandes etwa dort, wo die trans
sylvanischen Alpen mit dem Konigstein des Burzenlandes in die innigste 
Vcrbindung treten. 

Die geologische Karte des Persaoy-Gebirges zeigt ein mosaikartiges 
Bild. An cine zentrale Kreidezone lehnen sich beiderseits eodine Konglo
merate und Sandsteine, auf welche im Westen noch Trachyttuffe folgeo. Es 
hat hier die Durchquerung der Kalkzone durch den Trachyt und somit die 
innigste Verbindung sedimentiirer Gesteine mit eruptiven Massen stattgefunden. 

Diese kurzen geologisch~ll'Detai]s muDte_n zum Verstandnis des Folgenden 
vorausgeschickt werden, \lin die gegen meine fruhere Auffassung veranderte 
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liederung Siebenblitgens naher begrunden zu kbnnen. Von vornherein mull 
doch betont werden t daD nur der Ostrand hier in Betracht lmmmt, und daO 
h bcziiglich der Gliederung der transsylvanischen Alpen, des westsieben
iirgischen Randgebirges und des zentralen Hochlandes an der von mit 

Fig. 18. Drei Arten aus der ostkarpntbischen Hochgebirg"flora, die in den Rodnaer Alpen ihre_ 
Ilordlicbsten Standorte erreichen. A Achillett Schllrii; B Senecio glaberrimtlS; C Halluneulus 

crenatllS. - Original. 

fruher gegebenen DarsteUung festbalte. Fur das Folgende wird somit nur das 
Gebirge vom Jabloniczapall bis zum Konigstein in Betracht gezogen werden. 

Dieses Gebirgsland zeigt in weitem Umfange das Geprage ostkarpathischer 
Vegetation. Das starke Hervortreten sibirischer und var aHem pontischer und 
dacischer Sippen verleiht cler Flora ihren eigenartigen Charakter, der mit 
groLler Konstanz durch das ganze Gebiet hindurchzieht. Es [ragt sich des
halb, ob bestimmte Gebiete durch die Eigenart ihrer Flora etwa sich scharfer 
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abbeben und dadurch groUere Se1bstandigkeit erbalten. In der Tat trifft dies 
ftir drei Gruppen zu, wahrend das iihrige Gebirge roehr einen indifferenten 
Charakter tragt und als Verbindungsglied jener drei Bezirke gelten mull. 

Das erste dieser drei Gebiete sind die Rodnaer Alpen in def von mir 
frtiber gegebenen Umgrenzung (Bd.1. 82), also vom Jabloniczapasse bis zum 
Borgosattel reichend. Der Strallenzug tiber den BorgopaU und den Putna
sattel aus clem Tale der Goldenen Bistritz nach Kimpolung 1m Moldovatale 
der Bukowina kann als Siidostgrenze gelten. 

Ein grofler Pflanzenreichtum charakterisiert die Rodnaer Alpen, in denen 
der vielfacbe Wechsel des Substrats, die kraftige Entwicklung felsiger Abhange 
und ein bedeutender \\Tasserreichturn die Mannigfaltigkeit der Vegetation be
dingt. Die Formation subalpiner Bachufer tritt besonders pragnant hervar. 
Die bedeutende Hbhe der Gipfel und Kamme gevdihrt fUr eine Anzahl siid
Heher Gebirgstypen die letzten nach Norden vorgeschobenen Posten im Ge
biete der Karpathen. Neben Carex curvula, Heracleum palmatuffi, Veronica 
Baumgarteni, Phyteuma paucifiorum, Achillea lingulata sei nur an die in 
Fig. 18 abgebildeten Typen als Beispiele erinnert. 

Ein weiterer Charakterzug ist der stark ausgepdi.gte Endemismus. Es 
handelt sich dabei nicht urn sog. >kleine Artenc, sondern um Species, die 
scharf umgrenzt zu den leieht kenntlichen Typen gehoren. Ieh nenne Festuca 
Porcii, Heradeum carpathicum (5. 69), die prachtige Silene nivalis (Bd.1. 168) 
von ganz isolierter SteHung, das schneeweiO bliihende Melampyrum sa'xosum, 
mehrere bereits besproehene Hieracien (S. 93), unter denen wohl H. Knuthianum 
(5. 32) urid H. pojoritense Artrang besitzen, ferner Ligularia carpathica und 
Saussurea Poreii (Fig. 22). A. V. DEGEK 1

) hat das Verdienst, zuerst auf die 
U ntersehiede dieses alten Relikts der Rodnaer Alpen von S. serrata und ver
wand ten Arten hinge wiesen zu haben. Ebenso m6ehte ieh nieht unterlassen, 
hinzuzufiigeo) daD die im ersten Bande Doeh als Ljgularia glauca bezeichnete 
Pflanze nach dem Vorgange von FRAKCHET doeh besser als selbstandige Art 
(L. carpathica) zu bewerten ist. 

Die Beziehungen der Rodnaer Alpen sind nattirlich besonders eng gegen 
die Stidkarpathen, was die sehr betrachtliche Zahl pontischer und dacischer 
Arten auf den ersten Blick lehrt. Urn so auffallender erscheint die Tatsache, 
daO hier sudetisehe Einflusse zurn letzten Male in deutlicherer Form sich 
geltend machen als sonst in den Ostkarpathen. Ich rechne dazu das auffallend 
haufige Auftreten des Hieracium prenanthoides und das Vorkommen von 
H. polymorphum und H. inuloides auf den alpinen und subalpinen Matten. 

So erscheinen die Rodnaer Alpen pflanzengeographisch als wohl um
grenztes Gebiet innerhalb der Ostkarpathen, das im Reichtume an interessanten 
Formen vielleicht noch tibertroffen wird von den Alpen des Burzenlandes. 
Orographisch kann der Tomospall und der Torzburger Sattel als die Grenze 
des Burzenlander Gehirges gelten, nicht aber geologisch. und pflanzengeo-

1) A. v. DEGEN, Bemer~ '~t.t .. PfltuHenart~ Magyar bot. Lapok m (1904). 311. 
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graphisch, weil beide PaIliibergiiPge noch im Kalkgebiete liegen; die natlirliche 
Trennung greift tiber beide Depressionen ost· und westwarts etwas hinaus. 

Ein im La Omu bis 2508 m emporsteigendes, dutch tiefe, enge Schluchten 
durchschnittenes Kalkgebirge mit dem stetigen Wechsel dunkler Walder und 
besonnter Matten, der Insolation ausgesetzter Kalkfelsen und schattiger, be
mooster Abstiirze, eingekeilt zwischen den Karpathensandstein im Osten, eng 
verschrnolzen mit dem kristallinischen Kerne der F ogaraser Alpen im Westen, 
plbtzlich aufsteigend aus der Burzenlander Ebene, muD einen hohen Grad von 
Selbstandigkeit in seiner Flora zeigen. Es bedeutet einen wichtigen Grenzpfeiler 
in der Vegetation der Karpathen 1 um we1chen interessante Vegetationslinien 
sich schlingen. Auf der einen 
Seite erreichen Alpenpflan
zen bier ihre Ostgrenze, an
derseits erlbschen Typen der 
Rodnaer Alpen oder der 
Hagymas- Gruppe an den 
F elsen des Konigsteins. Dazu 
kommt die recht auffallende 
Tatsache, daO nicht wenige 
Gebirgspflanzen auf die Gip
fel des Burzenlandes be
schrankt sind. reb erinnere 
nur an Armeria alpinaJ deren 
rote ,Kopfchen < die Alpen
matten des La Omu zieren. 
Daran reiht sich endlich cin 
kraftiger Endemismus. Die 
Gattung Aconitum tritt in 
einer Anzahlnahevenvandter 
Sippen enlgegen, die sich 

um A. Lycoctonum herum Fig. 19. Eine Charakterpflanze des Burzenlandes: Dianthus 
gruppieren (5. 80). Bromus c1111izODUs. - Original. 
barcensis, Draba Haynaldi, 
Saxifraga demissa erscheinen zwar mit Arten Mitteleuropas nahe verwandt, 
dagegen stehen Thesium Kernerianum, Dianthus callizonus (Fig. 19), Geranium. 
coeruIatum isoliert und gelten aIs Seltenheiten ersten Ranges. 

So heben sich am Ostrande Siebenblirgens inmitten ostkarp~thischer Vege
tation' im Norden und im Sliden, zwei Gebiete durch die Eigenart ihres 
Florenchalakters scharf ab, die Rodnaer Alpen und die Burzenlander 
Gebirge. Beide Bezirke aber werden durch eine freilieh nieht mehr voll
standig ethaltene Brlicke miteinander verbunden, auf deren Bedeutung ich erst 
im Jahre 1903 hinwies. lch bezeichne diese Verbindung, die gleichfalls einen 
selbstandigen Charakter tragt und sich von den tibrigen Gebirgsgruppen Ost
siebenblirgens liberaus schar{ abhebt, als den .Bezirk der moldauischen 
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KIippenkaIke, weil das Zentrum und die b.l'deutendste Hohenentfaitung auf 
moldauischem Boden liegell. Ihm gehort an das Massiv des Ra teu bei Kim
polung) an def Grenze def stidlichen Bukowina gegen die Moldau; die steil 
abstiirzende Tarnita im Norden von Brosteni an der Goldenen Bistritz bildet 
die Fortsetzung de~s Zuges. In erheblicher Entfernung falgt der zerrissene 
Stock des <;eahlrtu, des Kulminationspunktcs dieses Bezirkes mit 1908 m, 
im Osten des Tolgyespasses, und dano die Kette des Nagy Hagymas, der 
mit clem Hauptgipfel, der Currnatura, clem Egyesko und clem Ocsem teteje 
in fast senkrechten Absturzen gegen das Quellgebiet des Ahflusses abfaUt. 
Zwar sind hier wohl alIe Formationcn entwickelt, die man tiberhaupt in den 
Ostkarpathen unterscheiden kann, aber flir den Botaniker kommen in erster 
Linie in Betracht die Vegetation der subalpinen Matten und die Felsenflora. 
Gerade die letztere bietet eine nicht geringe Anzahl von Seltenheiten. 

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der hier in Betracht kornmcnden 
Kalkrnassive ergeben sich ohne weiteres aus ihrer geographischen Lage und 
lassen in der Tat diesen Bezirk als verbindende Brlicke erscheinen. Sie weisen 
einmal auf das Burzenland hin, denn langs dieser Brucke konnten Crepis 
Jacquini und Campanula carpathica aus dem Zuge der Nordkarpathen ihren 
Weg rinden bis ins Burzenland, \vahrend umgckehrt die Besiedelung der 
Klippen von Sliden her ermbglicht wurde durch Eritrichium Jankae, Gypsophila 
transsylvanica (Bd. 1. 164)7 Gentiana phlogifolia und Androsace arachnoidea. 
Die drci erstgenannten sind Arten, der~n Areal. nordvdirts die Rodnaer Alpen 
nicht erreicht. Aber auf der anderen Seite greifen auch Typen der Rodnaer 
Alpen in diesen Bezirk hinuber, wie das sehr auffallende und sehr scharf ab
gegrenzte Melampyrum saXOsurn und Melandryum Zawadskyi (Fig. 20). 

Der Charakter des Bezirkes der moldauischen Klippenkalke wird aber nicht 
nur durch die eigenartige Mischung der Florenbestandteile bedingt, sondern 
tritt auch in einem ausgepragten Endemismus hervor. AIs endemische 
Form dieses Zuges konnte schon Melandryum Zawadskyi (Fig. 20) geltcn, 
denn das V orkommen dieser PRanze in den Rodnaer Alpen ist lediglich be
schrankt auf die Klippenkalke, die dart mit dem kristallinischen Kerne des 
Gebirges auf das innigste verwachsen, inselartige Kuppen im Hochgebirge des 
Urgesteins bilden, ohne zur Selbstandigkeit zu gelangen. Die PRanze ist 
nicht venvandt mit Arten des Gebietes, sondern weist in ihren Beziehungen 
auf die Gebirge der Balkanbaibinsei. 1m engsten Sinne aber ais endemisch 
mull die Primuia Ieucopbylla (S. 55) geiten, die vom Raren bis zum Nagy 
Hagymas reicht, das Sempervivum Simonkaianum mit ahnlicher Verhreitung, 
auch noch an den KaIkfeisen des Barnartales in der Moldau und neuerdings 
auch irn Burzenlander Gebirge nachgewiesen, dem S. arenarium und S. Neil· 
reichii nachst verwandt. 

Den Eezirk der moidauischen Klippenkalke habe ich in meinen friiheren 
Arbeiten noch nicht ~nterschieden, zum guten Teile aus clem Grunde, weil 
eine scharfe Abgrenzung gege.q .. das Uhrige Gebirge mit grollen Schwierig
keiten verkniipft erscheint. 1$, 1st einmal keln zusammenhangender Gebirgs-
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zug, und sein westliches Ende verliert sich allmablich in den Rodnaer Alpen. 
Nach groflerer Unterbrechung an der Kaschau-Eperieser Bruchlinie erscheinen 
namUch einzelne Klippen, die ja in den \Vestkarpathen landschaftlich so stark 
hervortreten, bei Homonna, im Komitat Ungvar, im Latorczatale bei Munkacs 
und in der Mirmaros an den Quel1flussen der Thein. Aber iiberall treten sic 
hier in bescheidener Hohenentwick-
lung und Fhichenausdehnung auf, 
und erst im Oberlaufe der Goldenen 
Bistritz bei clem Bukowinaer Berg'" 
dorfe Kirlibaba werden sie hiiufiger 
und machtigcr. Zu orographischer 
Selbstandigkeit aber erheben sich 
die Klippen erst im SUden des 
Moldovatales bei Kimpolung. 50-
mit reicht dieser Bczirk von Kim
polung sudwarts bis zum Gyimes
passe und liegt im V\r esten des 
Tales der Goldenen Bistritz; nur 
dort, wo diese in ihrem Oherlaufe 
das Knie nach Suciwesten bHdet, 
tritt die Zone auf das linke FluJl
ufer tiber. Der Bezirk selbst 1St 
in drei jetzt isolierte Massive ge
g1iedert, den Rareu mit der Tar
nila, den c,:eahIau und die Kette 
des Nagy Hagymas. 

Wie frtiher (Bd. I. 212) unter
scheide ich auch jetzt noeh am 
Ostrande 5iebenhtirgens drei Haupt
gebiete, die in eine Anzahl mehr 
oder weniger scharf voneinander 
getrennter Gruppen sich gliedern. 
Dies sind . 

I. das ungarisch-sieben
btirgische Grenzgebirge, vom 
Jabloniczapasse bis zum Tblgyes
passe reichend, vom Bihargebirge 
durch die Talfurche der Sebes 
Kores get;chieden; 

Fig. 20. Melandrynm Zawadskyi. - Original. 

2. das ostsiebenblirgische Randgebirge, vom Tblgyespasse und der 
Niederung der ost-westwarts flieLlenden Maro, nach Sliden fast bis zum Tamas
passe ziehend, und endlich 

3. das BUTzenHinder Gebirge, von dem genannten Passe his zum 
Konigsteine bei Zernesti reichend. 
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Es erubrigt sich jetzt nur ooeh mit einigen Worten auf die weitere 
Glicderung dieser Gebiete des siebenbiirgischen Ostrandes zuriickzukommen. 
Das BurzenHinder Gebirge gelangt hierbei in Fortfall; es bildet in der 
schon fruher angenommenen Umgrenzung einen eigenen Bezirk, der. eine 
weitere Einteilung nicht zuUiDt. 

Das vornehmste Glied im ungarisch - siebenbiirgischen Grenz .. 
gebirge bilden zweifellos die Rodnaer Alpen in der oben angegebenen 
Umgrenzung. Ihre reich en Pflanzenschatze und def eigenartige Endemismus 
unterscheiden sie wesentlich von einem zweiten Bezirke, den Bistritzer 
Alp en) die im Sliden des Borgopasses und im Osten von Bistritz bis Zll 

Hohen uber 2 100 m aufsteigen. Eine Linie von Dorna Candreni nach Olah 
Toplicza bezeichnet ungeHihr die Ostgrenze des vulkanischen Gesteins, dem 
die bedeutendsten Erhebungen angehoren. Langs der genannten Grenze ver
wachst das trachytische Gebirge mit dem kristallinischen Gesteine, das bis 
zum Tale der Goldenen Bistritz und wenig dariiber bis zur Wasserscheide 
zlvischen dieser und der Moldova reicht. Die Felsenflora tritt in den Bistritzer 
Alpen stark zuriick; herrschend sind die Formationen des Buchenwaldes, der 
Bergwiesen und subalpinen Matten. GroDe Einfbrmigkeit zeichnet die Flora 
aus und eine besonders auffallende Armut an alpinen Typen. Nur die schon 
bei Dragoiessa und dann weiter ostlich im Bistritztale auftretenden Kalkfelsen 
rufen in der montanen Region etwas grbfiere Abwechslung hervar, z. B. durch 
das Erscheinen der Campanula carpathica und anderer Kalkpflanzen. Tragt 
somit die Vegetation der Bistritzer Alpen einen indifferenten ostkarpathischen 
Charakter ohne besonders hervortretende Ziige, so gilt dies in vielleicht 
gleichem MaDe von einem dritten Bezirk) clem norclsiebenbiirgischen 
Mittelgebirge, das die Verbindung hersteIlt zwischen den Rodnaer Alpen 
und der Biharia. Es ist das Bergland zwischen der Iza und der Niederung 
der Sebes Koros, die mit prachtigen Buchenwaldern bedeckte Landschaft, 
welche Szamos und Lapos durchstromen. Auch hier gehoren die bedeu
tendsten Erhebungen dem trachytischen Gesteine an, das im Guttinstocke 
(144i m) und vor allem im CUbles (1842 m) bis weit in die subalpine Region 
hineinragt. Aber selbst in diesen Hohen, die als isolierte Inseln tiber ein be
scheidenes Mittelgebirge sich erheben, bleibt die Gipfelflora arm an alpinen 
Typen. Sie beherbergt die v~rbreitetsten Arten der Marmaros, ohne deren 
Seltenheiten zu besitzen. 

Es bleibt demnach ·die von mir fruher vorgeschlagene Dreiteilung des 
ungarisch- siebenbiirgischen Grenzgebirges hier bestehen, nur mit der Ein
schrankung, dan die Ostgrenze der Bistritzer Alpen mit dem Auftreten 
kristallinischer Gesteine an der Goldenen Bistritz zusammerif'Ilt. MaJlgebend 
fur die Einschrankung ist die Tatsache, dan die Berge des oberen 
Bistritztales in ihrer Flora noch die vollstiindigste Ubereinstimmung mit 
dem Kelemenstocke zeigen, und der Verfu Verdele z. B. am oberen Aus
gauge des Barnartales now ~ Hieracium i~uloides und H prenanthoides 
besitzt. 
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Die ostsiebenbiirgischen Randgebirge gliedern sich nach meinen 
gegenwlirtigen Erfahrungen in folgender Weise. Als selbstlindiger Bezirk 
muD die orographisch scharf umgrenzte Hargita gelten. Sie erscheint als 
unmittelbare Fortsetzung der Bistritzer Alpen, von ihnen durch das tiefe Maros
tal scharf abgegrenzt. Als mach tiger Trachytlug erreicht sic in ihrem mitt
leren Teile fast die Hohe von 1800 m; ihre sanften Kuppen und flachen 
Kegel fallen ostwlirts gegen das Maros- und Alttal abo Wie allenthalben in 
den Karpathen, so zeigt auch hier das trachytische Gestein eine auUerst 
einformige und an Arten relativ arme Vegetation; es sind dieselben 
Formationen des Buchenwaldes, der Bergwiesen und subalpinen Matten, wie 
im Kelemenstocke, doch fehlt der Hargita schon der nahere AnschluD an die 
Rodnaer Alpen in der Gipfelflora, wie ihn die grbUere Nahe und bedeutendere 
Erhebung der Bistritzer Alpen noch zeigt. 

Die siidliche Fortsetzung def Hargita bildet das Persanygebirge, das 
geologisch einen wesentlich anderen Bau (S. 196) zeigt, ohne dan freilich die 
orographische Abgrenzung von def Hargita sich leicht durchftihren lieBe. 
Auch pflanzengeographisch liegt ein enger Anschlu3 an die Hargita vor, so 
daO ich beide zu eintm Bezirke zusammenzufassen geneigt bin. 

Viel scharfer als alle anderen Glieder det ostsiebenblirgischen Rand
gebirge heben sich aus der Nachbarschaft ab die bereits besprochenen Massive, 
die oben zum Bezirk der moldauischen Klippcnkalke zusammengefaDt wtlrden. 
Der nordlich gelegene Rareu ist vielleicht schon wegen seiner geringeren Hbhe 
artenarmer als die siidliche Halfte dieses Zuges, die Gruppe des \;eahliiu und 
die Hagymas-Kette; abet viel wichtiger ist die Tatsache, daO im Sliden die 
Beziehungen zum Burzenlande vieI inniger werden, schon durch das Auftreten 
der Gypsophila transsylvanica (Bd. l. 164). 

Als letzten Bezirk fasse ich alIe ubrigen Glieder des Gebirges zusammen, 
welche die auOere Gebirgsmauer zwischen Rumanien und Siebenbiirgen, 
zwischen dem Tolgyespasse und dem Tornospasse bilden. Ich habe ftir diesen 
Bezirk den Namen ostsiebenbtirgische Flyschkarpathen vorgeschlagen, 
obwohl der Begriff geologisch nicht vollkommen genau zutrifft. Die Haupt
masse des Gebirges, vom Tomospail nordlich his zum GyimespaD, gehort 
allerdings ausschlieDlich der Flyschzone an und ebenso das niedrige Gehirge, 
das an den urern der Goldenen Bistritz nordwarts geht bis an den krist,lli
nischen Kern im Oberlauf dieses Flusses in der Nahe des rumanischen Ortes:' 
Borea; aber ich techne dazu auch die Berge zwischen clem Oberlauf des Alt 
und der Maros, die im Osten von Gyergyo Szt. Miklos ein bescheidenes 
Gebirge bilden und nordwarts bis an den TolgyespaJl hinZlehen. Hier steigt 
der Kis Havas bis ,625 m; die bedeutendste Hohe gehort der Zone des Kar
pathensandsteins an im Verfu Penteleu an der Stelle, wo die Karpathen aus 
dem meridionalen Verlaufe nach Westen uinbiegen, und der Lak6cz wenig 
nordlich davan. Dieser gaoze Bezirk tritt ptlanzengeographisch wenig scharf 
hervor. Sejne Flora ist ostkarpathisch ohne einen be.sonders ausgepriigten 
eigenen Charakter. 
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Berlicksichtigt man endlich die S. 192 kurz angedeutete Tatsache, class 
vom Kazanpasse einzelne Arten bis ins Csernatal ausstrahlen, so wird die Be
grlindung eines hesonderen Bczirkes des Domogled verstandlich werden. 

Der im nachsten Abschnitte gegebenen Darstellung wird sonach folgende 
Gliederung der Ostkarpathen zugrunde gelegt werden. 

Bezirk der Waldkarparthen (Bd. J. i 8, 2 I 2). 

jBeZirk der Rodn.er Alpen (Bd. J. 82, 213). 
Ungarisch-sicbenburgisches Bezirk der Bistritzer Alpen (5.202). 

Grenzgebirge. I Bezirk des nordsiebenburgischen Mittelgebirges 
(Hd.J. 81, 213). 

jBezirk der Hargita und des Persanygebirges (S. 203). 
Ostsiebenburgisches Kand- Bezirk der Moldauer Klippenkalke (5. 199). 

gebirgc. IRezirk deT ostsiebenburgischen FJyschkarpathen 
(5. 203). 

Bezirk des Burzenliincler Gebirges (Ed. 1. 87, 2 I 4). 
Bezirk cler transsylvanischcn Alpen (Bd. 1. 89, 

21 5). 
Bezirk des Domogled. 

jBezirk der Pojana Ruszka (Bd. J. 94). 
\Vestsiebenbiirgisches Rand- Bezirk des Bihargebirges (Ed. 95, 216). 

gcbirgc. \ Bczirk des siebenbiirgischen Erzgtbirges (Bd. 1. 

94, 216). 
Bezirk d. siebenbiirgischenHochlandes (Bd.!. 9 /12] 6). 

DriHes Kapitel. 

Charakteristik der Bezirke. 

1. Die Waldkarpathen. 
(Bezirk I der Karte II.) 

Zwei Zonen, verschierlen dUTch ihren geologischen Bau, lassen sich hier 
trennen, die auilere Flyschzone, aus Karpathensandstein bestehend, und der 
innere Vulkangiirtel, der vom Vihorlat nach dem Guttin hin zieht und den 
die Theill in der Gegend von Huszt durchbricht. Die Abgrenzung beider 
wurde bereits fruher (Bd. I. 78) besprochen. 

Eine Gebirgsmauer von geringer Hobe, aus trachytischen Gesteinen auf
gebaut, schiitzt also langs einer Linie yarann6-Huszt die flachen Bogen des 
Karpathensancisteins vor einer ,Besiedlung dUTch thennophile Sippen von 
Suden her. An ihr brechen !rich ·dic vom ungarischen Tieflande kommenden 
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V\.Tinde. Aber selhst im Ticflande cler Nyirscg·, iu den Komitaten Szatmar 
und Szabo1cs, konnte ]. BEl{:'\.\T~KY 1) die Nahc des Gebirges durch das Auf
treten eigenartiger Vv' aldpflanzen wahrnehmcn, die 50nst erst in einer gc\vissen 
Rohe wiederkehrcn. Als Bcgleitpflanzen des hauptsachlich von Quercus 
pedunculata gebildeten Mischwaldes fand er hier neben anderen Artcn 
Thalictrum aquilcgifolium, Salvia glutinosa, Leontodon hispidus, Pulmonaria 
mollissima und auf den Mooren Veratrum album. 

In neuestcr Zeit hat L. SLMONKAI ~J seine Aufmcrksamkcit der Frage l.U

gewendet, inwieweit Pflanzen des Ticflandes oder ostliche Sippen an den Gc
hangen jenes Trachytzugts nord warts gehen. ]n der Umgebung von Vinna 
und Homonna fand der verdiente Forscher l\ledica~·o prostrata, Stachys recta, 
das von Origanum vulgare nicht ~.ehr verschiedenc O. barcense, Knautia 
dumetorum, Achillea Neilreichii, Centaurea pannonica, Artemisia pontica u. 3. 

Interesse gewahrt ferner cler auch im Siidosten der Karpathen vorkomrncndc 
Cytisus albus und endlich C. serotinus, ein mit C. ratisbonen!::iis vcnvandter 
Endemismus, des sen Verbreitung auf die Berge von Varann6 bis Munkics 
sieh erstreckt. Es ist aber auch ein Verditnst von L. SL\IO:\KAI, dan er den 

Glauben an das Vorkommen von AchllJea macrophrlla, das selbst der kritische 
NEILREICH in seine »Aufzahlung1: aufnahm, durch seine Studien endgllitig zer
stortc. Schon pflanzengeographische Gninde sprechen entsehieden dafUr, daH 
diese Art aus der Flora der \Valdkarpathen zu streichen 1St. Auffallend da
gegen bleibt das von HA2SL!.!\SZKY entdeckte und spater von K. CH1(YZER be
statigte Vorkomrnen der Coronilla elegans urn Vinna, Homonna und Ungvar. 
Das Areal dieser sehonen Art ist zurzeit noeh nicht mit genugendcr Scharfe 
zu umgrcnzen. 1eh kcnne sie aus Serbien, der Dobrudscha und aus dem 
Kazanpasse oberhalb Orsolla. 

Die hbchste Kuppe des Vulkanglirtcls, an dessen sonnigen Lehnen Wein
berge ~ich emporziehen, bleibt der Vihorlat mit 1074 m, denn erst in der 
Nahe des TheWdurchbruehes erheben sich die Berge wieder zu gleicher Hohe. 
Aber selbst hier spiden Arten cler Bergregion noch cine untergeordncte Rollc. 
Seine Flora enthillt unter anderen Sippen Asplenium vir ide , die in den Ost
karpathen recht scltene Woodsia ilvensis, ferner Luzula angustifolia var. rubella, 
Lilium Martagon, Orchis globosa, Gymnadenia conopea, Melandryum ruhrum, 
Arabis arenosa, MercuriaIis perennis, Gentiana carpathica, Scopolia carniolica, 
Digitalis ambigua, Valeriana Tripteris, Phyteuma spicatum, Antennaria dioh::a,: 
Centaurea mollis. 

1m Schutze der Vulkanzone entwickelt sich auf den Bergen def Wald
karpathen cine typische Flora, die tiber weite Streckcn durch graDe Mono
tonie ausgezeichnet ist, wie aueh deT landschaftliche Charakter der gleiche 
bleibt. Steile Abhange gegen Norden, sanftere Boschungen gegen Sliden, 
langgestreckte Kamme obne scharfe Schaftung verleihen den Bergen ihr 

I) J. BERNATSK.Y, Pflanzen der Nyir;;eg. Math.-naturw. Bericht. Ungaro. XIX (1900). 365. 
2) L. SnfONKAI, Nehany eszrevetel. .. Mngyar bot. Lnpok VI (1907)· 229. 
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Geprage. 1m Westefl bleibt das Gebirge nieclrig, im Osten kulminiert die Bliz
nica in def Swidowiec-Gruppe mit 1883 m. Hier gelang es 3uch E. ROMER 1), 
unzweife1hafte SpureD glazialer Vereisung nachzuweisen, was ich aus eigener 
Anschauung nur bestatigen kann. Ein enger AnschluD an die Hochgipfel im 
Osten des jabloniczapasses, spezieU der Czerna Hora, ist daher von vornherein 
zu erwarten. Die Abtrennung des Swidowiec und der Bratkowska (1792 m) 
von der Hoverla und den benachbarten Berggipfeln bleibt daher eine kiinst
liche Scheidung. 

Ein vorangehendes Kapitel (S. 5 I U. f.) hat in der Verbreitung und Entwick
lung einiger Gattungen die Waldkarpathen als wichtiges Bindeglied zwischen 
der westlichcn Gebirgsmasse und den Bergen Siebenburgens kennen gelehrt, 
aber anderseits gehbren sic ohoe jeden Zweifel pflanzengeographisch zu den 
Ostkarpatben. Sie umfangt die groDe Schar von Vegetationslinien, die der 
Richtung der Kaschau-Eperieser Bruchlinie folgen (Bd. I. ,84). 

1m allgemeinen findet der Botaniker bier wenige charakteristische Arten 
von beschrankter Verbreitllng. Auner den hereits genannten Tieflandssippen 
(5. 205) der vulkanisehen Vorlagen kamen noeh Gentiana Vagneri, die der 
G. pyrenaiea auDerst nahe steht, Hieracium brevipes, villosipes, pseudonigritum 
in Betracht und die in den Waldkarpathen offenbar nicht ganz seltenen Bastarde 
des H. transsylvanicum (5. 94 u. f.J. Auch die sudetischen Typen treten noch 
kraftiger hervor als in den Rodnaer Alpen; das erweist schon das Vorkommen 
des Hieracium glandulosodentatum am Pikuj. Die Seltenheit def Woodsia 
ilvcnsis gegeniiber ihrer starken Verbreitung in den Westkarpathen, die Haufig
keit der Arnica montana im Gegensatze zu den westlichen Gebirgen und das 
Fehlen der Juniperus Sabina sind fernere charakteristische Ziige. 

Aus cigener Ansehauung kenne ieh die Berggruppen des Stoj und Pikuj 
im Nordosten von Munkacs, die Taler der Mokranka und Tercsulka bis weit 
tiber Nemet Mokra und Brusztura aufwarts und die Abhange und Hohen der 
Swidowiec - GrLlppe. Meine Exkursionen sind also im Gehiete der Wald
karpathen lange nicht so umfangreich, wie 1m Westen oder in Siebenbiirgen 
von der Hoverla an. Nichtsdestoweniger stehen meine Beobachtungen im 
besten Einklange mit den fieilligen Aufnahmen von EUSTACH WOLOSZCZAK 
(Bd. 1. 54), wenn ich auch in der Artbewertung nicht tiberall dem verdienten 
Forscher zu folgen vermag. Auch H. ZAPALOWICZ bringt vielfach neue An-
gaben. . 

Der Charakter der E'Jora der Waldkarpathen wird vielleicht zunachst am 
besten an der Hand eines Exkursionsherichtes erlautert, der die pflanzen
geographischen Verhaltnisse am Stoj schildert, zumal da dieser 1679 m hohe 
Gipfel etwa im Mittelpunkte des langen Gebirgszuges liegt. 

I) E. ROMER, Kilka wyciecyek w irodliska BYStrzYCY1 LOIlllJiey i lisy Czarnej. Kosmo$ 
(Lemberg) 1904. 439; Epoka lodowa na SwidoWCQ. Ameiger Abd. Wiss. Krakau J9QS (1906)· 
797. - Wahl Dur ans Versehen ist .~« als Chalakt~ra.s der ~pinen Matten angeCilhrt. Ge-
meint ist wahl NardllS. : ' 
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Prachtvolle Urwalder der Buche mit machtigen Stammen bedecken die 
Lehnen des Berges bis 12-1300 m Hohe und darliher folgen endlose 
Matten, auf denen groDe Herden weiden, Eingesprengt erscheinen Acer 
Pseudo-Platanus, Fraxinus excelsior, Alnus incana, an lichteren Stellen auch 
Betula verrucosa, in deren leichtem Schatten gern Pteridium aquilinum ge
deiht. Als Unterholz sab ich Ribes Gros~ularia, Salix silesiaca, Lonicera nigra, 
Daphne Mezereum und das wohl nirgends fehlende Spiraengeblisch. Nach 
freundlichen Angaben der Forstbearnten wachst hier auch Taxus baccata, 

Von Stauden entwickeJn sich im Schatten der Buchen Paris quadrifolia, 
Luzula angustifolia, syivatica, Asarum europaeum, Aconitum moldavicum, 
HeUeborus purpurascens, Ranunculus lanuginosus, Thalictrum aquilegifolium, 
Geranium phaeurn, Euphorbia amygdaloides, Oxalis acetosella, Hypericum 
hirsutum, Epilobium montanum, Circaea Lutetiana, Sanicula europaea, Astrantia 
major, Heracleum flavescens, Gentiana Asclepiadea, Scopolia carnioli<:a, Sym .. 
phytum cordatum, Lamium Galeobdolon, Salvia glutinosa, Galeopsis ochra .. 
leuca, Digitalis ambigua, Asperula odorata, Galium rotundifolium, Schul .. 
tesii, Campanula abietina, glomerata, Lampsana communis, Lactuca muralis, 
Doronicum austriacum, Aposeris foetida u. a. 1m allgemeinen treten die 
Busche von Aspidium filix mas und Athyrium filix fcmina nicht stark 
hervor. 

rm Gegensatze zu den Waldern der Westkarpathen vermiDt man hier, 
wie im ganzen Zuge der Ostkarpathen, die Hacquetia Epipactis, deren 
V orkommen in Siebenbiirgen zwar angegeben wird, mir aber zweifelhaft er
scheint. 

Durch weidendes Vieh ist auch hier die ursprungliche Zusammensetzung 
der subalpinen Matte gestort. Drei ihrer Charakterpflanzen wurden frUher 
(Ed. I. 152) bereits bildlich dargestellt; an sie reihen sich anch Fig. 21 A-E. 
Ich sammelte hier im August Phleum alpinum, Poa pratensis, Agrostis spec" 
Luzula sudetica, Carex tristis, Cerastium macrocarpum, Dianthus compactus, 
Ranunculus acer, Potentilla chrysocraspeda (Fig. 2 I A), Trifolium repens, Viola 
declinata (Bd. I. 152), Meum Mutellina, Laserpitium alpinum (Fig. 21 B-D) 
Soldanella hungarica, Gentiana carpathica, Euphrasia stricta, brevipila, picta, 
Galium vernum, Campanula abietina, pseudolanceolata, glomerata, Phyteuma 
Vagneri, Gnaphalium norvegicum, Achillea Millefolium var. alpestris, Chry
santhemum corymbosum, Leucanthemum, Centaurea mollis, phrygia, Crepis., 
grandiflora, Scorzonera rosea, Hypochoeris unifiora, Hieracium aurantiacuni, 
umbellatum u. a., an feuchteren Stellen massenhaft Rumex alpin us. 

Nur wenige anstehende Felsen oder hesser groIlere Steinpartien unter
brecheu den Grasteppich, und an solchen Stellen erscheinen Lycopodium 
alpinum, Antennaria dioica, Vaccinium uliginosum, Scleranthus uncinatus 
(5. 48), Gentiana Vagneri, Asplenium virido, Blechnum Spicant, Arabis 
Halleri, Hieracium auricula und brevi pes , Veronica Baumgarteni (Ed. I. 170). 

Prachtvoll en!wickel! dagegen sind die Bestiinde der Alnus viridis, zuletzt als 
Zwergstraucher am trockenen Gipfel nur 10 em boch. Oft tritt die GrUnerl. 
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Fig. :u. Drei ~ der subalpinen Ma:tten in den OstklU"pnthen. 
A Potentilla ehrysocnlspeda j B f..aserpiti8ll'l nlpinlIttl; C nDd D BUite nnd. Frucbt desselben; 

E Hypericum alpintull:; F einzt.lJ1~ Blilte. _.. V gl. 41'lch Brl. I. HZ. - OriPinaJ. 
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in reinen Gruppen auf, oft gesellt sich ihr ein Buchenstrauch oder Salix 
silesiaca zu. Begleitpflanzen dieses Buschwerks sind Rumex a\pinus, arifoliu~, 

Epilobium alsinefo!ium, Caltha palustris, Adenostyles alLifrons. 

Ganz ahnli;::h gestalten sieh die Vegetati0J15Verhaltnisse au dem 'wenig 
westlich gelegcnen Pikuj ,= Hmzla), der, abwohl nicdriger [1405 m), doch 
cine etwas reichere Flora besitzt. Die starkere Entwicklung fclsiger Abhange 
begunstigt eine gro13ere Mannigfaltigkeit der Vegetation. Von Sippen. die 
ieh am Stoj vermiOte, sah ich hier folgende: Lycopodium SeIago, Juniperus 
nan a, Allium fallax, Thesium alpinum, Aconitum Napellus, Scmpcrvivum mon
tanum, Sedum Rhodiob, carpathicum, Saxifraga Aizoon, Ribes pdraeum, 
Cotoneaster integcrrima, Orobus lacvigatus, Empetrum nigrum, Viola hiRora, 
Epilobium trigonum, Angelica sylvestris, Pleurospermum austriacum, Rhinanthus 
alpinus, Galillm erectum: Scabiosa lucida, Valeriana sambucifolia) Tripteris, 
Campanula Scheuchzeri in einer auffallend groflbliitigen Form und einblutigen 
Stengeln, Phyteuma orbiculate, Solidago Virga aurea var. alpestris, Carduus 
Personata, Cirsium Erisithales, Hicracium alpinum, glandulosoclcntatnrn, villo
sipes, tridentatum u. <l. 

So bedingen \vechselnde Standortsverhaltnisse selbst bci benachbart 
liegenden Berggruppen gewisse augenfallige Untcrschiedc, wie am Pikuj und 
:iem Stoj. Die charakteristischen Kruppelfichten des Pikuj vermintc ich am 
3toj, und selbst die Baumgrenze schwankt erheblich in ihrer Hahe, wenn auch 
\Veidewirtschaft die urspriinglichen Verhiiltnisse stark verandert. In der Swi
dowiecgruppe z. B. bedecken lluchenwalder die Sudabhangc bis zu 1300 m; 
:lie bstlichen Querruckcn tragcn tiber einer schmalen Buchenzone auch Fichten, 
An den Nordabhangen abeT herrscht Picea excelsa bis ZU 15°0 m; ja einze1nt 
Gruppcn finden sich noeh hi.s 1650 m Hbhe, 

]e weiter die Berge ostwarts liegeIl, desto tonangebender \yird die Rolle 
der Telekia speciosa (Bd. I. 139), des Hieracium transsylvanicum (Bd. I. l}6) 
und Cirsium pauciflorum; im Quel1gebiete der TheW, schon an der Okola, 
bHdet Hieracium pocuticum mit der endemischen Knautia silvatica var. pocu
tica einen recht charakteristisehen Bestandteil der Flora. Hier wachst auch 
schon Gentiana excisa mit anderen Sippcn der Rodnaer Alpen. 

1m allgemeinen jst der Artenreichturn der Waldkarpathen kein besonders 
5roOer, wenigstens vergHchen mit dem Pfianzenbestande cler Rodnaer Alpep ~ 

oder der Zentralkarpathen, weil eben viele der alpin en Sippen noch nicht jhr 
Gedeihen finden. Wie allmahlich aber der Ubergang der Flora in die Vege
tation der Marmaros sich vollzieht, lehrt folgende, Tabelle. Unschwer liest 
man aus ihr die Hohenzunahme der Berge gegen Osten heraus. Einzelne 
allgemein verbreitete Typen, wie Aposeris foetida, Helleborus purpurascens1 

Telekia speciosa, Hieracium transsylvanicum, Viola declinata, Scorzonera 
rosea u. a. wurden von der Besprechung ausgeschaltet. Zwecks besserer 
Ubersicht wurden in der Tabelle die Waldkarpathen in folgende Abschnitte 
zerlegt: 

Pax, Karpathell.lI. '4 
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1. umfallt die westlichen Teile bis etwa zum Uzs6ker Passe, 
II. einen mittleren Abschnitt, vom eben genannten Ubergange bis zum 

Stoj am Passe von Also Verecske, 
III. eineo weiteren mittleren Abschnitt, der etwa im Quellgebiete cler 

Lomnicza und Mokranka endet, und endlich 
IV. den ostlichsten Abschnitt, der die bedeutendsten Hohen der Wald

karpathen umschlieOt und bis zurn Jabloniczapasse ostwarts streicht. 

I II Im:I"_T 
-------'-
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Cardamine rivularis 
Sedum carpathicum 

Rbodiola 
Sempervivum montanum 
Saxifraga Aizoon 
Geum montanum 
Oro bus laevigatus . 
Unum extraxillare. 
Euphorbia carniolica. 
Empetrum nigrum. 
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Hypericum alpinum 'Fig. 21 E.: 
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Laserpitiurn alpinum (Fig. 21 B) 
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Die Flora der Waldkarpathen besitzt nur wenige alte Relikte (z. B. Gen
tiana Vagneri) von beschrankter Verbreitung. Die Zweifel, die ich uber das 
Vorkommen der Syringa Josikaea in den Waldkarpathen (Bd. I. 117) aullerte, 
scheinen mir auch heute noch nicht behoben zu sein. Anderseits aber hat 
eine Neubildung von »kleinen Arten. oder Varietatenabspaltung sicherlich 
eingesetzt. Die Gattung Hieracium bietet lehrreiche Beispiele dafur (S. 92 u. f.1, 
aber auch andere Genera verdienen Beachtung. WoLOSZCZAK hat eine Anzahl 
neue Arten aufgestellt, die meiner Meinung nach hesser als Rassen zu he
wetten waren, wie Tozzia carpathiea, Melarnpyrurn Hetbichii, Euphorbia ear
pathica u. a. Auch Crepis grandiflora erseheint in der Tat in den Wald ... 
karpathen abweiehend von der Pflanze der Zentralkarpathen und Sudeten, 
und ich sehe nicht recht den Grund ein, weshalh WoLOSZCZAK seine Crepis 
confusa wieder eingezogen hat; sie lii13t sich mindestens als Varietat um
grenzen. Dagegen kann ich B. Bl..oCKl 1

) nieht beistimrnen, wenn er neuer
dings die ostgalizische Hypochoeris uniflora zu der von mir aufgestellten 
H. carpathica aus der Fatra zieht. 

1m Gebiete der Waldkarpathen verHiuft ohne Zweifel auch die Grenzlinie, 
welche das echte Veratrum album vom V. Lobelianum scheide!. In den West
karpathen wachst nur das grunblutige V. Lobelianum, aber schon in den 
Rodnaer Alpen sab ich nur die schneeweillbliihende Pflanze. Wo die Areale 
beider einander begegnen, bleibt flir mich zunachst eine noch ungelOste Frage. 

2. Das ungarisch-siebenburgische Grenzgebirge. 

a. Bezirk der Rodnaer Alpen (Bezirk 2 der Karte II). 

Tief einschneidende Taler durchfurchen dieses interessante Bergland und 
orclnen seine Gipfel zu einzelnen Massiven, die sich mit sehr steilen Bbschungen 
gegen die Talsohle senken. Borsa im Viss6tale liegt z. B. 660 m hoch. Nur 
6 'I. km in der Luftlinie cnlfernt erreicht der Gipfel des Verfu Pietroszu die 
Hbhenregion von 2}05 m, und 1ihnlich liege'.' die Verhaltnisse bei den anderen 
Gipfeln. 

I) B. B'U)CKI, Notlz Uber einen neaen Biirger der ostgalizischel:l: Kltl'pathenfiora. Osten. 
bot. Ztscbr. LVI (lgOO). 166. 
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Das lange Vissotal wird vom Quellgebiete cler Goldenen Bistritz durch den 
q ISm 110hen Sattel des Prislop geschieden. So gliedert sich die Gebirgsmasse 
in eine nijrdlichc und sudliche Halfte. Der Zug clef Czarna Hora, deren VOT

nehm.-;te Gipfel 1m Pictrosz 2022 und in cler HoverIa 2oj6 m erreichen, bildet 
die Fortsetzung des Swidowiec, cleT schon jenseits des Jabloniczapasses sich 
crhcbt. Der tiefe Einschnitt der weiJlen TheiJl, deren Spiegel bei Bogdan im 
Hl:rzen des Gcbirges nur 548 m hoch liegt, trennt dies Massiv vorn Pop Ivan 
\1(4001) und Farcheu (lg61 mj; wieder schneideo ooch weiter sudlich zwei 
lange Taler in parallclcm VerIaufe gegen den Karnm eio, die Furchen cler 
Rica und Vaficr; zwischen beie"'cn erhebt sich wicderum ein Pietrosz zu fast 
IfjOO m. Am linkcn Ufer des Vasertales, im Norden von Borsa steigt die 
Gruppe clef Torojaga (I039 m) empor, und erst von hier sinkt die Gipfelhohe 
~anz allmahlich nnter die Baurngrenze gegen Osten zu. Zwischen den Tal
fLlrchen des Pruth, Seret) det Suceawa und IMoldova verflacht sich das Berg
land gegen die Ebenen der Bukowina und Ostgaliziens. 

Die sudliche Halfte, die die gewaltigen Absturze am linken Vissoufer 
bildt..'t, besitzt die Kulminationspunktc der Rodnaer Alpen. Eine imposante 
J\Iauer hohtr Gipfel zieht tief geschartct yom \~erfu Pictroszu ::2305 m) zum 
Incn (2:,80 m). Von illr Iosen sich Qucrruckcn ab, zwiEchen denen am Nord
abhangc groDartige Zirkustaler mit Spuren glazialcr Vereisung liegco) wahrend 
Hingcrc Kamme gegen Suden die Taler trennen, deren \Vasser clem Szamos
fiusse zLleilcn. Einen dieser Rucken kront die Kalkpyramide des Vcrfu 
Corongisului. 

Das breite Talbecken von Marmaros Sziget (274 m) gewahrt noch schonen 
Eichenwaldern die erforderlichen Existenzbedingungen, und auch Quercus 
Cerris fchIt nicht in ihnen. Die von mir bci Diszn6falu im Buchenwalde 
schein bar vollkommen wild aufgefundene Lonicera Caprifolium verdankt einer 
Versehleppung doeh wahl diesen Standort. Trotz dessen birgt die Formation 
der grasigen Matten, \Vegrander und ahnlicher Stellen doeh kaum thermo
phile Sippen in nennenswertem Umfange. In den FluOniederungen aber ge
deiht Galega officinalis, und in Hccken findet sieh, fast im ganzen Komitate 
verbreitet, Sicyos angulata. 

Bei Akna SzIatina und Ronaszck liegen Salzstocke) und doch entwickelt 
sich hier nUT in schv.;aehen Ziigen cine Halophytenflora. reh sah bei R6naszek 
,·on solchen Spergularia salina, Bupleurum tenuissimurn) Erythraea pu1cheHa, 
Atriplex raSea u. a. 

Sehr bald i.ibernimmt, selbst bei tieferen Lagen, in den Engen Talern 
die Buche die herrschende Stelle, und prachtige U;n'alder bedecken bis 1350 m 
im Durchschnitte die steilen Lehnen j dann folgt die Fichte, cleren obere 
Grenze bei 1550-1600 m liegt. Vielfach ist, besonders in den Gebieten, wo 
Grund unci Boden Privateigentum ist, der Nadelw.ald verschwunden, und so 
schlie3en sich endlose: Alpenmatten' an, auf denen in ausgedehntestem Um
fange \Veidewirtschart getrieben wird. Grtinerlen und Knieholz, Alpenrosen 
und Zwergwacholder bildeti efn" charakter_istf£ches Buschwerk,. zwischen dem 
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hier und da eine kleine Gruppe von Zirbeln Zeugnis ablegt von eincr 
ehedem groDeren Verbteitung. 

1m nordlichen Teile der Rodnaer Alpen treten anstehende Fclsen im 
Landschaftsbilde nicht besonders stark hervof, lange nicht so n-ie im Sliden 
des Viss6tales. Der Verfu Pietroszu bei Borsa aber kann mit seiner ,yilden 
Fclsennatur in Konkurrenz tretcn mit d~n zerrissenen Gipfeln der Hohen 
Tatra. Daher wird die Flora hier reicher und mannigfaltig-cr. Das bcdingt 
auch der Gegensatz zwischen Karpathensandst~in, def z. B. die Gipfd cler 
Czarna H:xa auftUrmt, und dem krystallinischen Urgestcin, nus clem Pop Ivan 
und Verfu Pietroszu bestchen. Dazu komrnen end!ich alpine Kalkfelscn, die 
im Sucien d~s Vissotales haufiger werden und im Verfu CorongisulLli or(1-
graphische Sclbstandigkeit erwcrbcn. Beherbergen schon GneiO und Glimmer
schiefer eine reich ere V c;zetation als die Berge der Flyschzonc, so steigert 
sich dieses Verhaltnis !loch mt'hr auf kalkreichcm Substrate. Schon die be
schrankten Felspartien im obcren Theifitale, aus deren Spalten die Buschl' 
von Campanula carpathica herunterhangctl, dCliten clem Botanikcr Kalk
boden an. 

Ein starker Endemismus) vcreint mit altcn Ke1ikten (Fig. 22, sowie S. 19B;. 
die starken Beziehungen zu sibirischen Gebietcn neben pontischen und 
dacischen Elementen, auch noch deutliche Anklange an sudetischc Gebirg-c 
verleihen den Rodnaer Alpen ihren Charakter und ihrc Sclbst;lndigkeit als 
eigener Bezirk. Es ist gewW von Interesse, daO Dr. F. r.\X jun. bezuglich der 
Schmctterlingsfauna dieses Gebietes zu analogcn Ergebnissen gdangte l( .. Die 
Lepidopterenfauna der Rodnaer Alpen tragt im wesentlichen mitteleurop~d~chen 
Charakter, in dem alpine und arktisch-alpine Ziigc stark hervortreten. Ent· 
sprechend cler Lage des Gebirges im siiclostlichen Europa machen !'>ich, be~ 

sonders in den Talern, pontische Einfliisse geltend. Mediterrane Formen sind 
von untergeordneter Bedeutung. Auffallig ist das starke Hc:rvortreten 
des sibirischen Faunenelemc:ntes, das in dem Vorkomrnen spezifi~ch 

sibirischer Lokalrassen seinen deutlichsten Ausdruck findet. Ein nur auDerst 
schwach ent\vickelter Endemismus deutet leise auf Beziehungen zur pontischen 
Fauna hin. Sudetische und dacische Arten fehien nach unseren bisherigen 
Kenntnissen volJkommen. . .. Aba aIle Beziehungen der Rodnaer Alpen zu 
benachbarten Gebicten sind in der Pflanzenwelt noch scharfer ausgepragt als 
in der Lepidopterenfauna. Zweifellos aber wUrden die Grundzuge cler V ~r .... 
breitung bei einer Beriicksichtigung der gesamtcn Fauna in der Tierwelt in 
demselben MaDe wie in der Flora hervortreten.« 

Einer der pflanzcnreichsten Berge der Rodnaer Alpcn ist unstreitig der 
Verfu Pietro5zu bei Borsa, den ich auf vielen Exkursionen durchforseht habe. 
Ieb gebe zunachst ein Verzeichnis der von mir dort gefundenen Arten ohne 
eingehendere Formationsgliederung. 

I) F. PAX jun.) Lepic.opterenflluna der Rodnaer Alpen. 84. JQ.hresb. schles. Ge!SeIlscb. 
Breslan 1907. Zool.-bot. Sekt. 42. 
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Fig. 22. Zwei Endcmismen der Rodnaer Alpen, die anf den Verfn Corongisului beschriinkt sind, 
mit sibiriscllen Beziehungen. A 0 . .B Ligularia carpathica; C Sllassurea Parcii. - Original. 

Cbarakterpflanzen des Waldes, def meist von def Fichte gebildet 
wird: Aspidium filix mao, spimllosum, aculeatum, Athyrium alpestre, Lyco
podium annotinum, TaxQa",~, CalamagtGstis Halleriana, Luzula sylvatica, 
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angustifola, Salix silesiaca, Thalictrum aquilegifolium, Helleborus purpurascens, 
Spiraea chamaedryfolia, Rosa alpina, Geum strictum, Rubus Idaeus, Geranium 
Robertianum, Vaccinium Myrtillus, Gentiana asclepiadea, Veronica urticifolia, 
Prunella vu1garis, Pulmonaria rubra, Lonicera nigra, Sambucus racemosa, 
Campanula abietina, Telekia speciosa (Bd. I. 131), Senecio Fuchsii, Chrysanthe
mum Leucanthemum, Hieracium vulgatum, transsylvanicum (Bd. I. I36). 

Charakterpftanzen der Knieholzformation, namentlich reich an 
subalpinen Bachufern: Pinus Pumilio, Pinus Cembra, Festuca apennina, 
Poa Chaixii, Veratrum album, Salix si1esiaca, bieolor, Alnus viridis, Rumex 
arifolius, alpinus, Polygonum Bistorta} Heliosperma quadrifidurn, Aconitum 
Napellus, Ranunculus aconitifolius, Arabis alpina, Cardamine Opizii, rivularis, 
Saxifraga steUaris, rotundifolia, Chrysosplenium alpinuffi, Geranium sylvaticum, 
Empetrum nigrum, Epilobiuffi alsinefolium, trigonum, ChaerophyHum hirsutum, 
Anthriscus nitida, Angelica Archangelica, Heracleum palmatum, Gentiana 
lutea, Knautia longifolia, lancifolia, Adenostyles albifrons, Senecio subalpinus, 
Doronicum austriacum, Senecio sulphureus, Cirsium paucifiorum, Carduus Perso
nata, Crepis paludosa, Mulgedium alpinum, Hieracium prenanthoide~, Chry
santhemum rotundifolium, 

Charakterpflanzen subalpiner Matten: Deschampsia caespitosa, 
Phleum Michelii, Luzula 5udetica, Gymnadenia albida, Coeloglossum viride, 
Crocus banaticus, Cerastium macrocarpum, Thesium alpin urn, Dianthus com
pactus (Bd. I. 152), Anemone narcissi flora, Ranunc1.l1us c.arpathicus, Geum 
montanum, Potentilla chrysocraspeda, Trifolium badium, Viola dec1inata, 
Heracleum carpathicum, Campanula pseudolanccolata, Melampyrum saxosum, 
Gnaphalium norvegicum, Chrysanthemum corymbosum, Scorzonera rosea, 
Achillea magna, Hieracium aurantiacum, cruentum) Knuthianum (S. 32), 
Hypochoeris uniflora, Crepis grandiflora. 

Charakterpflanzen der steinigen Alpenmatte. Thamnolia vermi
cuiaris, Cetraria isIandica, Lycopodium Selago, alpin urn, Phleum alpinum1 

Sesleria Bielzii, Oreochloa disticha, Poa alpina, Carex atrata, Luzula sudetica) 
Sal!" herbacea, Cerastium alpinum, SHene nivalis (Bd. 1. 168), Anemone alba, 
Ranunculus montanus, Saxifraga hieracifolia, Hypericum alpinum, Meum 
Mutellina, Vaccinium uliginosum, Rhododendron myrtifolium, Soldanella 
hungarica, Gentiana punctata, Euphrasia minima, Veronica aipina, bellidioides,.. 
Campanula alpina, Pbyteuma Vagneri, Homogyne alpina, Erigeron alpin us". 
Anthemis carpathica, Leontodon croceus, Senecio carniolicus, Hieracium alpinum. < 

Charakterpflanzen der Felsen in der alpinen Region: Cetraria nivalis,. 
Cornicularia tristis, Sphaerophorus fragilis, Rhizocarpon geogTapbicum, Festuc", 
varia, 5upina, Agrostis rupestris, Avena versicolor, Poa laxa, Oreochloa 
disticha, Carex curvula, bieolor, Luzula spadicea, Juncus trifidus, Salix 
herbacea, Seleranthus uncinatus (S. 48) Sagina Linnaei, Sempervivum mon
tanum, Sedum alpestre, atratum, Saxifraga bryoides, moschata, Veronica Baum
garteni (Bd. I. 170), Campanula alpina, Gnaphalium supinum, Doronicum Clusii, 
carpathicum, Senecio carpathicus, glaberrimus (S. 197), Taraxacum nigricans, 
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An den ilberricsclten Feisen erschdnen: Lloydia serotina, Salix retusa, 
I'olygonum viviparum, Oxyria trigyna, Cerastium trigynum, Ranunculus crenatu5 
,:;0;, 1(7), Arabis neglccta (S. 168), alpina, Sedum Rhodiola, Saxifraga carpathica 
(Bd. I. 17 I), cymosa, androsacea, adscendens, Viola biflora, Epilobium anagallidi
folium, Primula minim;) (Fig. 23), Soldanclla pusilla, Myosotis alpestris, Pedicularis 
vcrticillata, Bartschia alpina, Phyteuma Vagneri, Anthemis carpathica. Neuer
dings hat H. ZAl'AI.UWICZ vom Gipfel des Berges cine neue Festuca Pictroszii 
beschrieben; wegcn clef Zwischen form en cler Hieracien sci auf Seite 92 U. f. 
vCfwiesen. 

In den Zirkustalcrn am Nordabhange in cler I-Whe der Baumgrenze finden sich 
anstehcndc Kalkfelsen, an denen ieh neben schon genannten Arten noeh sam
I1ldte: Asplenium viride, Aspidium Lonehitis, Selaginella spinulosa, Carex tristis, 

Fig. 23. l'rimula mLnilll:l. elne Charnktel
vAanze del' nlpinen Region der Kar
pathen. ~ N'ach PAX in ENGLER-FRANTL, 

Nutiirl. rtlanzenfam. I\'. 1. 107. 

Allium sibirieum, Aconitum Hostianum (S. 8 I .1, 
Alsine verna, Arabis arenosa, Parnassia pa-
1u5tri5, Saxifraga aizoides, Scdum carpathi
cnm, Conio:selinum Fischcri, Androsace cha
maejasmc, Sweertia perennis, Euphrasia sa
lisburgensis, Scabiosa lucida, Phyteuma 
01 biculare, Achillea Schurii (5. 19i), Hieracium 
bifidum u. a. Einige von Ihnen gehen auch 
auf das kristallinische Urgestcin uber. 

Viele del" genannten Artco besitzen im 
Gebiete del' Rodnaer Alpen cine weitere Ver
breitung, so z. B. die auffallende und cha
rakteristische Silene nivalis (Bd. 1. 168); wieder 
andere Sippen sind seltener und vie11eicht 
oft ubersehen, \ric Loiseleuria procumbens, 
Juncus triglumis oder Juneus castaneus. Sem
pervivum assimile sammelte ich an den Ka\k
felsen unterhalb Kirlibaba und noch weiter 
abwarts im Tale der Goldenen Bistritz auf 
moldauischem Boden, eben so im Valea Dra

cului bci O-Rodna. Am Gipfel des Ineu sollen Papaver alpinum! Artemisia 
Baumgarteni und Pcdicularis versicolor wachsen; ich fand von ihnen nur die 
Artemisia am Verfu Stiolu. Sicher kommt am Ineu eine alpine Draba VOT, 

deren Bestimmung zurzeit noch ausstcht. Sie wurde unter 5ehr verschiedenen 
Namen genannt. . 

Die Perle unter allen Bergen der Rodnaer Alpen bildet der Verfu Coron
gisului bei Rodna, ein Kalkmassiv mit steilen Abstlirzen, der die einzigen 
Standorte von S:mssurea Pordi und Ligularia carpathica (S. 2 I 4) birgt. Bi5 
auf die hbchste Spitze (1994 m) bedeckt ihn eine uppige Flora. AuGer schon 
"om Borsaer Pietrosz aufgezahlten Sippen wachsen' hier: Cystopteris montana, 
Phegopteris Robertiana, Botrychium Lunaria, Festuca Porcii, carpathica, 
Alopecurus laguriformis, ~~~~~'oapJllarjs, Erythronium Dens canis, Juncus 
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castaneus, Allium Victorialis, Salix Jacquini, rcticulata, Mclandryum Zawad:skyi 
(5. 20 I), Dianthus tenuifolius, glaciaiis var. gelidus, superbus var. speciosus, 
:r-.loehringia muscosa) Alsine verna r Ranunculus fut lefolius r Ranunculu:-; 
Thora, Aquilegia nigricans, Erysimum Witmanni, Bisc-utclla lacyigata, Thlaspi 
dacicum, Draba carinthiaca, Dryas octopetala, Saxifraga oppositifolia, lutco
viridis (Rd. I. r64), Linum extraxillarc, Hedysarum obscurum, BUI,lcurum 
longifoliulll, diversifolium, Helianthernum alpestre) Primula longiflora, Cortusa 
Matthioli, Sweertia perennis, Gentiana verna, Cerinthe alpina, Pinguicula 
alpina, Campanuia carpathica, Aster alpinus, Erigeron attic us, LcontcpouiuD1 
alpinum, Achillea lingulata, Senecio ncbrodensi~, Ccntaurea Kotschyana, Salls~ 

surea alpina, Carduus glaucl1s~ Hieracium \-illosuffi, Crepi~ Jacqllini. Pracht
vall entwickelt ist auch Primnla elatior \-af. carpathica f. lknk6iana. 

So erweist sich die Flora der Rodnaer Alpen als ~~l!t charaktcrisicrtcr 
und zicmlich scharf umgrenztcr Bezirk, in dun die leitenden Zuge s<.'iner 
Vegetation freilich erst obcrhalb der Baumgrcnzc grcifbare Form annchmcn, 
In del' montancn Region noch hcrrscht in def Zusammensetzung des I1flanzcn
kleides cler einformige Habitus del' Ostkarpathen. Daher bilden nicht nUl 

orographisch, sondcrn auch pflanzengcographisch die im NorJcn des Vi::,~r'J

tales liegenden Berge des Czama Hora, tiber die Torojaga bis zum Frislop
Sattel hin, die Fortsetzung der hohen \Valdkarpathen, Der gcmcinsarne Bc
sitz der Gcntiana Vagneri gestaltet diesen Zusammenhang DIU noch inniger. 
Doeh aber sind diese Berge schon reicher ais die Hohen des Swidowiec und 
behcrbergen bereits cine ansehnIiche Gruppe \'on Arh.n der Rodnaer AJpcn, 
so dJD ihr Anschlul3 an diese gerechtfertigt wird. F olgcndc tabellarische 
Ubersicht kann als Erlauterung diescr Verhaltnisse dienen. Einzelne sehr V(f~ 
breitete Sippen, wie Juniperus nana, Alnus \'iridis, Phleum alpinum, Rumex 
alpin us, PotentiUa chrysocraspeda, Campanula abietina, Scorzonera resea, Vio!a 
declinata, blieben hierbei unberilcksichtigt. Auf Vollstandigkeit macht die 
Tabelle keinen Anspruch; sie ist das Ergebnis mehrfacher Exkursionen, die 
freilich im Gebiete des Pop Ivan auf einen spaten Termin des Augusts fiel. 

Von Arten, die ilber der Baumgrenze der Hauptsachc nach ihr Gedeihen 
finden, wachsen auf der 

Hoveda (2050 m) 
Cystopteris sudetica , 
Lycopodium alpinum 
Selaginella spinulosa. 
Poa cenis-ia. 

violacca 
alpina. 

Festuca carpathica. 

Porcii .. 

Pop Ivan (1940 rn) 

Poa alpina . 

Torojaga \1939 ml 

Oreochloa disticha. 

Poa alpina . 

F estuca sllpina 
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Hoveda (2056 m) 

Avena planiculmis. 
versicolor 

Trisetum fuscum 
Carex tristis 

atrata . . 
lagopina . 
curvula 
dacica . 
fuliginosa 

Juncus castancus 
trifid us . 
triglumis 

Luzula spadicea. 
spicata . 
sudetica. 

Allium Victorialis . 
sibiricum . 

Gymnadenia albida 
Salix bicolor . 

herbacea 
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Pop Ivan (1940 m) 
Agrostis rupestris . 

Avena versicolor 

Carex atrata 

Carex curvula 

Juncus trifid us 

Luzula spadicea 

Luzula sudetica. 

Gymnadenia aibida 

Torojaga (1939 m) 
Agrostis rupestris . 
Avena planiculmis. 
Avena versicolor 

Carex tristis 

Carex dacica 

Luzula sudetica . 
Allium Victorialis 

Allium ochroleucum . 
Gymn'adenia aibida 

Thesium alpinum . Thesium alpinum 
Alsine verna . . 

Sagina Linnaei Sagina Linnaei . Sagina Linnaei . 
. . . . . . . . Silene rupestris . 

Heliosperma quadrifidum. Heliospermaquadrifidum Heliosperma quadrifidum. 
· . . . . . Silene Armeria . . . . 
Anemone alba Anemone alba 

Sedum Rhodiol. 

Anemone narcissifiora . 
Aconitum Hostianum 

Anthora 
Thlaspi dacicum. 
Sedum atratu m . 

· . . . . . . . Sempervivum montanum. . . . . . . . 
Saxifraga stellaris . Saxifraga stellaris. . " Saxifraga stellaris 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moschata 
Cheysospleruum alpinum . Cheysosplenium alpinum Chrysosplenium alpinum . 
Geum montanum . . . . . . . . . . . . .. Geum montanum . 

. . . . . . . . . Linum exb-axUlare. . .. Linum extraxillare. 
Hyporicum alpinum (5. '208) HypericWn, a1pinum . 
Meum Mutellina . , , "~ M,!ltellina Meum Mutellina. 
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Hoverla (2056 m) 

Vaccinium uliginosum . 
Primula minima (5. 216) 
Gentiana excisa. 

Pediclllaris verticiUata 

Veronica Baumgarteni 
(Rd. 1. '70) 

Campanula Scheuchzeri 
alpjna .. 

Phyteuma Vagneri . 
tetrarnerum 

Gnaphalium supinum 

Carduus Kerneri . . 

Doronicum carpathicum 
Taraxacum nigricans 

Pop Ivan (1940 m) Torojaga (1939 rn) 
Laserpitium alpinum. 
Heracleum carpathicum 
Vaccinium uliginosum . Vaccinium uliginosum 
Primula minima. 
Gentiana excisa.. Gentiana excisa . 

punctata. 
lutea 

Pedicularis sumana 
Veronica Baumgatteni . 

Campanula Scheuchzeri 
alpina. 

Phyteuma Vagneri. 

Scabiosa lucida . 
Knautia sylvatica 

var. pocutica 

Gnaphalium supinum 

Carduus Kerneri . 
Senecio sulphureus 

Pedicularis verticillata 
sumana 

Veronica bellidioides. 
saxatilis 

Campanula Scheuchzeri 
alpina. 

Phyteurna Vagneri. 
tetramerum 

Scabiosa lucida . 
Knautia sylvatica 

var. pocutica 
Achillea lingulata 
Gnaphalium supinum 
Centaurea Kotschyalla 
Carduus Kerneri. 

Leontodon croceus. Leontodon creceus 
Taraxacum nigricans. 
Leontodon croceus 
Hypochoeris uniflora. 
Hieracium macranthum 

Hypochoeris uniftora Hypochoeris unifiora 

Hieracium alpinum. Hieracium alpinum alpinum .. 

Aus der vorstehenden Tabelle ergeben sich gewisse U nterschiede in der 
Flora selbst bei benachbart liegenden Berggipfeln, die freilich zurn· guten . 
Teile aus der noeh ungenugenden Erforschung des Gebietes sich erkHiren, 
wenn auch natiirliche Verhiiltnisse des Standort. fUr die Zusammensetzung des 
Pflanzenkleides maDgebend sind. So bedingen z. B. die trockenen Matten tiber 
der Baumgrenze an der Torojaga den AusschluB vieler Feuchtigkeit liebender 
Arten. 

Gerade der genannte Berg besitzt in Silene rupestris und Hieracium 
macrantbum (vgl. S. 102) Seltenbeiten ersten Ranges, denn die Felsen von 
Borsabanya aufwiirts bis 1500 m Hobe bilden den einzigen Standort dieser 
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Silenc in d(:!1 Karpathcn. Die Angabe ROHRBACI-IS, daD sie auch bei Kron
stadl wachsc, hat schon L. SIMO:\KAI berichtigt. 

Solche Tutsachen begrunden die Hoffnung, daO in den Rodnaer Alpen 
noch manchc Entdeckung gemacht werden kann, die vielleicht tiberraschend 
klingcn mag; dcnn dieses Gebirgsland ist eben cin Gebiet, in clem die Er
haltung alter Typen in ausgezeichneter \\'eise geschah. Wenn F. FILARSZKY 
mir mundlich mitteiltc, daD cr in der Valea Rcpeda bei Borsa Syrnphyandra 
\Vanncri scschcn habe, nach cler ieh vergeblich suchtc, so steht dies in 
Analogic mit clem neucldings von H. ZAI'.\J.O\VICZ angegebenen Vorkomrnen 
cler Nigritclb rubra an clef Torojaga ;,Stanalui \Tcrticu). Auch ich samrnelte 
dort schon im August 1895 (;ine stark abgebliihte und vcrtrocknete Orchidce, 
die iell gldchfalls fur I\igritclla bestimmtc. Dieser Standort crseheint uns 
aber crklarlieher, da clcr l"agy Hagym;:is, wo ich die Art auch bereits VOr 

mchr al" einem ]ahrzehnt sammcltc, die verbindendc Brucke schIagt. GRECESCD 
will sic auch im Gebide def obcren Cserna gc~ammelt haben, was wohl zu
treffcncl st.:in mag 1). Dcr von E. \VULOSZCZAK bcschriebene Senecio kukulensis; 
der nach mcinen Beobachtungen auch an der Hovcrla wachst und der in der 
Tat cine Mittdstdlung zwischen S. sllbalpinus und S. ]acobaea einnimmt, 
scheint cine cndcmische Rassc des S. subalpinus darzllstellen. 

Bei ciner solchcn Sachlage werden vidlcicht einzelnc der ~llteren Angaben 
cloch 110eh ihrc 1Jest~itigung tinden, 50 z. B. das \-orkommen der Cochlearia 
offlCinalis an der Torojag8, "'0 icll se1bst die Pfianze vergeblich suehte. Einzelne 
Arten ll1iJgCIl ausgestorben sein, \'crnichtet dnrch die intensiv betriebene vrcide
\\'irtschaft, dcnn allch die Tage der Ligularia carpathica unci Sallssllrea PorcH 
(Fig. 22) sind gezahlt, wenn p.icht in ausrcichcnder \i\icise diesen hervor
ragcnden l'\aturdcnkm;.dern Schutz gc-wahrt wird. 

Anderscits aber sind zahlreichc altere Angaben einfach zu streichen, die 
sich vorwiegend auf die Flora des Galac, Stio1, der Gemenea, des Ineu und 
anderer Gipfel bezichen. Zu solchen gchbren Ranunculus hybrid us, Anemone 
baldensis, Kernera saxatilis, Alchemilla alpin a, Sibbaldia procumbens, Sedum 
Anacampseros, Sempervivum \Vulfcni, Saxifraga Burseriana, S. Geurn, Trifo
lium alpinum, Hypericum Caris, Linaria aipina, Wahlenbergia hederacea, 
Aster Bellidiastrum, Achillea CIa venae u. a. 

b. BCDirk der Bistritzer Alpcn (Bezirk 3 der Karte II). 

1m Szamostale aufwarts bis OJ. Szt. Gyorgy und an der Bistritz bis Bargo 
Prund ge\vahrt der breite Talboden den Pflanzen des siebenbiirgischen Hoch
landes 110eh die erforderlichen Existenzbedingungen. Hier gedeihen als Acker
unkrauter Bupleurum rotundifolium, Nigella arvensis, Hibiscus ternatus. Auf 
grasigen Platzen oder in Gebtischen finden sich Ranunculus Steveni, Bunias 

1) Hiernllch sind 2:11 herich.ti_>,Qj. friiheren AngCDen (Bd.1. 156). 
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oriental is, Nasturtium pyrenaicum, Reseda lutea, Polygala major, Linum fianltn, 
tenuifolium, Althaea officinalis, Ferula sylvatica, Nonnea pulla, Physalis Alke
kengi, Nepeta pannonica, Stachys gcrmanica u. J. Auch im Tale der Gol
denen Bistritz dringen einzelnc soIcher Typen nordwcstlich bis tiber Bro~teni 
vor. In den Geblischen ist hier Senecio Biebcrsteinii cine charaktnistischt..: 
Erscheinung. 

1m Osten von Bistritz, zwischen dem gleichnamigen Fll1s~.l' und dem 
Horg6passe einerseits, sQwie dem l\brostale anderscits, zieht bis an die lange 
Furche der Goldenen Bi~tritz in der Molc1au das Hochgebirgc der Bistritl.cr 
Alpen hin. Langsam steigt in siidwestlicher Richtung von Dorna \\"a1la die 
Strafie iiber den Borg6paD nach Bistritz in Siebenbiirgcn var cler PaDhuhc 
lange an den Ufern der Dorna entlang; ihre Quellen sammeln sich an den 
Nordgehangen der Trachytberge. 1m Tale aber l'ntwickdn sich obcrhalb 
Dorna Candreni die ausgcdehnten Cosna-Sumpfe, auf denen noeh sehunt: Bc
stande der Sumpfkiefer (Pinus uncinata) \·orkommcn. Dcr moorige Boden 
ernahrt von interessantcren Pflanzen Carex clioic;!, SChcllchzeria palustri~, Lis
tera cordata, Drosera rotundifolia, Potentilla palustris) Geranium p,dustrc, 
Epilobium hirsutum, Cieuta \-irosa] Angelica syl\'estris~ Vaccinium ()xycoccus, 
Andromeda polifolia, Menyanthes trifoliata, Succisa pratensis, Valcriana poly
gama, Ligularia sibil'ica, die abwarts bis Kirlibaba geht und in del" Bllkowina 
noch after wifderkehrt. Das Unterholz besteht 3US strallchigcn \\'eiden (S,llix 
cinerea, aurita\ zwischen die sich auch Salix repens ein~td!t. J. HJ..:I:TVLER 

bestimmte von dort folgende l\Ioose: Sphagnum fUfCUffi) squarrosum var. 
imbricatum, \Vulfianllm, medium) Dicranum scoparillm) Aulacomnium pa
lustre, Polytrichllm commune, Hypnum adl1ncum, cuspidatum, Hylocomium 
Schreberi. 1ch kann als eigencn Fund noeh Splachnllm ampuHaceum hin
zufUgen. 

An den trockeneren Stellen des Moores siedeln sich Fichten an, zwischen 
die sich Thalictrum aquilegifolium, Symphytum cordatum, Doronicum austria
cum u. a. einsteHen. 

Die \Valder im Norden des Bezirkes werden vorzugs\veisc von dcr Fichte 
gebildet. Dieses Nadelholz zeigt hier stellenweise eine eigenartige Variation. 
Zwischen normal griinen Individuen stchen vereinze1t solche mit auffalhnd 
blaugrunen Nadeln, und besonders um Tihucza sieht man vielfach kraftige 
Stamme, an den en die Zweige zweiter Ordnung lang und schlaff herunter .. 
haugen und so dem Baume ein charakteristisches Aussehen verleihen. 1m 
5iiden dagegen, an den Abhangen gegen das Marostal und im Osten gcgen 
die Goldene Bistritz tritt die Buche stark in den Vordergrund. Die Baum
grenze liegt bei 1650 ffi, am Kelemen selbst noch hoher, bei 1700 III und 
etwas mehr. Knieholz, Alpenrosen, Zwergwacholder und GriinerIen sind 
Charakterstraucher liber cler Baumgrenze. Unter den Formationen des hbheren 
Berglancles spielen die Genossenschaften cler Bachufer, ferner alpine und sub
alpine Matten die ftihrende Rolle. Anstehender Fels oder Ger61lhalden unter
brechen nur stellenweise di~ Monotonie der Landschaft. 
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Recht artenarm erscheint die Flora def alpinen und subalpinen Region 
am Kelemen Isvoru (2031 m), am Verfu Timeului (1860 m), an der Bistriciora 
(199401) und am Strenior (1964 m). Die heimischen Arten haben sich viel
fach in den Schutz def Felsen geflUchtet oder erscheinen unter Knieholz
bUschcn oder an lichteren Waldstellen (Scorzonera rosea) Viola declinata, 
Hypochoeris unifiora, Laserpitium alpinum); auf den Matten selbst roachen 
sich haufig Ruderalpfianzen breit. Die Bergwiesen dagegen, die der Heu
nutzung unterliegen, zeigen ein farbenpdichtiges Bild. Auf Ihnen ist Juncus 
Thomasii keine gauz seltene Erscheinung. 

Von Sippen der h6heren Lagen fand ich auf den genannten Bergen 
folgende: Thamnolia vermicularis, Lycopodium Selago) alpinum, Phleum 
alpinum, Festuca Porcii, supina, Carex atrata, fuliginosa, Luzula spicata, 
]uncus trifid us, Veratrum album, Thesium alpinum, Alsine verna, Cerastium 
macrocarpum, Scleranthus uncinatus, Anemone alba, Arabis Halleri, Sedum 
alpestre, atratum, Chrysosplenium alpin urn, Potentilla chrysocraspeda (5. 208), 
Empetrum nigruffi) Epilobium trigonum, Meum MuteUina, Laserpitium alpi
num (S . . w8), Soldanella hungarica, Gentiana excisa, Veronica saxatilis, Euphra
sia minima, Pedicularis sumana, Campanula alpina, Gnaphalium supinum, 
HieraC'ium alpinum und H. umbellatum, das im Gebiete der Ostkarpathtn 
von den Bergwiesen bis zu subaJpiner Hbhe emporsteigt. Wegen Hieracium 
Vagneri vergl. S. 95. 

Ein Charakterzug der Flora in den Bistritzer Alpen liegt in clem auf· 
fallend haufigen Vorkommen von Dianthus superbus, Delphinium elatum, 
Arnica montana, Cirsium heterophyllum, auch von Knautia longifolia. Melam
pyrum saxosum und Senecio nebrodensis reichen von den Rodnaer Alpen 
heruber. 

An einzelnen Stellen, namentlich im Dornatale, erscheinen Sippen des 
Gebirges in merkwUrdig niedrigen Hbhenlagen. So wachsen Gentiana excisa 
und Thesium alpinum bei Dorna Watra neben Nasturtium pyrenaicum, Tri
folium pannonicum und Briza media. Auch Veratrum album geht bis auf 
die tiefer gelegenen Bergwiesen herab. 

Der Florencharakter erhalt sich in diesem Sinne auch auf den etwas 
niedrigeren Bergen, die im Osten einer Linie Sara Dorna, Dragoiessa, Belbor 
und Borszek liegen. reh kenne von ihnen Peatra alba (1420 m), Verfu Verdele 
(1520 m), Verfu ]alovila (1616) und den hbheren Verfu Barnarului, fUr dessen 
Gipfeltlora namentlich Draba nemorosa charakteristisch is!. Das hiiufige Vor
kommen von Hieracium inuloides neben Aconitum paniculatum var. sub
alpinurn ist fur diese Berge auLlerordentlich hervortretend. Kalkfelsen be
dingen schon bei Dragoiessa die Standorte von Campanula carpathica, Cala
mintha Baumgarteni, Scabiosa lucida, Galium erectum, Cirsium Erisithales u. a., 
und in der schonen Klamm am Ausgange des Barnartales gegen die Goldene 
Bistritz treten Chara~terptlanzen des Rareu und <;;eahlau in die Flora ein. Ich 
erinnere an Sempervivum SiluQnkaianum, das sich hier mit Corydalis cap-· 
noides, Sedum glaucum;''>Sempervivum ·assimile, Cypripe.dium Calceolus, 
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I\quilegia nigricans, Asplenium viride, Aconitum Anthora u. a. vereinigt. Auch 
:las Massenvorkommen von Cystopteris montana und sudetica in den Buchen
Jlwaldern des Barnartales verdient Beachtung. Das von hier angegebene 
{ibes petraeum fand ich nicht. 

Die haheren Gipfel dieser Gegend, def Pietrosul und Grin~ie~, tragen 
;uncus triglumis und trifidus, und in der Valea neagra bei der Brinzariea 
'eg~la wachst Pinus uncinata. 

Bei dem Ubergange von Dragoiessa nach Belbor sammelte ich auf einem 
3umpfe im lichten Walde Sweertia perennis. Die Exkursion fiihrt dann weiter 
lach Borszek, clem idyllisch gelegenen Bacleorte NorclsjebenbUrgens, hart am 
folgyespasse. Hier, im Randbezirke der Bistritzer Alpen, vedindert sich das 
3ild der Flora nieht unwesentlich. Eine Gruppe den bisher besprochenen 
:Jebirgen fremder Sippen tritt modifizierend in das Pllanzenkleid ein. 1ch 
:=;nvahne von soIchen Anemone trahssylvanica, Sedum glaucum, Viola Jooi, 
Verbascum Kanitzianum, clas auch bei Rodna vorkommen 5011, sowie Vv' ald
;teinia trifoliat oach der ich vergeblich dort suchte. Dje intercssanteste Pflanze 
:Lber ist der am Veresko bei Borszek aufgefundene Astragalus Roemeri, dn 
Endemismus der siebenbiirgischen Flora, dessen Entdeckung wohl den besten 
E'und der heiden letzten Jahrzehnte vorstellt. Er gehert in die Gruppe 
:raccina der Sect. Cercidothrix, scheint mir aber an keine der bekannten 
Arten sich naher anzuschlieDen. In seiner Nahe gedeiht auch Thalktrum 
~oetidum. 

Die Moorflora von Borszek hat mit dem Dornatale Drosera rotundifolia, 
Vaccinium O>""Ycoccus und Ligularia sibirica gemein. Sie erkilt einen inter
<ssanten Zuwachs in Cladium Mariscus (nach der Angabe von SCHUR), ferner 
in der fur Siebenbiirgen so seJtenen Betula humilis, Sweertia perennis und in 
Pedicularis Sceptrum carolinum. Auch diese Art gehort zu den seltensten 
Pflanzen der siebenbiirgischen Flora. Da die Angabe von SIGERUS .am 
Schuler c (Keresztenyhegy) offenbar unrichtig ist, kannte man sie lange nur 
von Keroly bis Levete und Olihfalu am Westabhange der Hargita, sowie 
von Borszek, wo sie bereits BAUMGART&'i gefunden hatte. Nach brieflicher 
Mitteilung des Prof. J. ReMER entdeckte G. MOESZ sie klirzlich bei Honigberg 
im Burzenlande. 

c. Bezirk des nordsiebf1lburgischett Mitte/gebirges (Bezirk 4 der Karte II). _ '. 

Zwischen dem Izatale und der Sebes Keres liegt ein Mittelgebirge, das 
nur im Vulkangiirtel zwischen dem Guttinstocke .(1447 m) und dem Czibles 
(1842 m) ansehnliche Hebe erreicht. Trotz dessen ist die alpine Flora dieser 
aus trachytischem Ge!fteine bestehenden Gipfel eine arme. 

Wer von B",bfiirdo, wo Juncus Thomasii 'und Gladiolus imbrica!us freudig 
wacbsen, den Guttin besteigt, durchquert einen Buchenwald, der gegen die 
obere Grenze hin an recht steilen und durch groUe GeroUhalden unter
brochenen Gehiingen gedeiht. In seinem Scbatten linden sich Aspidium 
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Braunii und andere Buchenfarne, Cardamine syh'atica, Geranium phaeum, 
Circaca alpin a, Symphytum cordatllm, Campanula abietina, Doronicum austria
cum u. a. An den steinigcn Sttllen fchit das dichtc Spiraengebiisch nicht) 
und mit ihm ist die wcihrerbreitete Veronica urticifolia eine echte Charakter
pfbnlc solcher Standortc. An etwas feuchtcren Stellen gedeihen Senecio 
subalpinus, Mulgedium alpinum und Carduus Personata mit Rumex alpinus. 
Von moorigcn Stdlen gibt V. \", Bm.:.w\_sI} Andromeda polifolia und Vaccinium 
Uxycoccus an. 

In auffallender Dcpres"ion cler Vcgetationsregionen tragt der Gipfel Juni
perus nana und besondcrs schone BesUinde cler Alnus viridis. Zwei Forma
tioncn trctcn besondcrs hervor, die herrschenden ~ubalpincn Matten und die 
Fclscnflora. Auf dCll erstercn sammeJte ich Phleum alpinum, Thesium alpinum, 
;\rabis Halleri, Empetrum nigrum, Vic,la declinata, Astrantia major, Laser
pitium alpinum (5. :wS), Vaccinium ~vlyrtillus, VHis Idaea und uliginosum, 
Gentiana carpathic3, Solidago Virga aurea var. alpestris, Gnaphalium norvegi
-cum, Achillea lingulata und MiHefolium vaT. alpestris, Arnica montana, Scor
zan era rosea (Bd. 1. IS.?), Hieracium umbdlatum, aurantiacum und Hypochoeris 
l1niflora. An den fdsigen Stell en aber entwickeltcn sich Lycopodium alpinum, 
Sclago, Festuca slIpina, Scdum carpathicum, Saxifraga Aizoon, Scabiosa lucida, 
Valcriana Triptcris, Antellll<lria dioie<l und das S. 95 oC"l'ertete Hieraeium 
\'agn~ri. Die von V. \'. BOlUL\~ beschricbcne Arabis mUltijuga halte ich nur 
fur einc Form dcr polymorphen A. arcnosJ.. 

Die yorstehende Listc zeigt dlc Flora des Guttinstoekes als cine Vege
tation, ,vic sic auf den Hochgipfeln der Marmaros uberall bcgegnet; a]s se]
tenerer Typus stdlt sich nur Achillea lingulata cin. Dieselbe Tatsache gilt 
sogar flir den um .fOO m hoheren Czibles. Als ieh den Berg auf einer 
zweiti:i.gigen Exkursion besuchtc, brachte ieh bald in Erfahrung, daO viele der 
Angaben, die "wir i.iber seine Flora BAU11(;ARTEK und M. Fuss verdankcn, 
etzt unzutreffend sind. Sollte die Vegetation im Laufe cler letzten Halfte des 
~'origen Jahrhunderts so stark verrnindert worden sein unter dem Einflusse 
:ler \Veidcwirtschaft? Bis Zll einem ge\vissen Grade trifft es wohl sicher zu. 
Jedenfolls fehlt auch hier Knieholz und Alpenrose, nicht aber der Zwerg
wacholder und die Griinerk, 

Von Pflanzenarten, die von den Bergwiesen bis zum Gipfel begegneten, 
nenne ieh folgende: Carex atrata) Jnl1cus trifid us, Dianthus compactus (Bd. 1. 
152), Clematis alpina, Viola declinata (Ed. 1. 152), Hypericum alpinum (5. 208), 
Vlcum Mutcllina, Laserpitium alpinum (5. 208), Vaccinium uliginosum, Euphrasia 
minima, Pedicularis sumana, Knautia longifolia, Valeriana Tripteri!':!, Campanula 
Scheuchzeri, aipina, Phyteuma Vagneri, Solidago Virga aurea. var. alpestris, 
Aster a]pinus, Achillea lingulata, Carduus Kerneri, Cl1tysanthemum rotundi
·olium, Arnica montana, Gnaphalium norvegicum, supinum, Scorzonera rosea 

1) v. v. BORRAS, Adatok Mata~s. megye fl6d.jauo.k. Orv. es term. nagygyul. mUD
uJ, 1878. 
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3d. I. 152), Hypochoeris uniflora, Hieracium aurantiacum, alpinum. Nur 
'enige neue Typen gegenliber der Flora des Guttinstockes treten in das 
Ranzenkleid hier ein. 

Zwischen dem Lapostale und clem Einschnitte im Karpathenbogen, clem 
ie Quellen cler Sebes Koros angehoren, liegt ein nicdriges Bergland, durch 
efe Talfurehen in eine Anzahl StoL:ke gegliedert (Bd. 1. (6), im Sliden noeh 
In Hugelland mit beseheidenen Hohen und erst im Norden des Szamostalcs 
1 cler Breadia zu 974 m emporsteigend. Seit den Zciten) ill denen A. CZETZ 
ief eiffig botanisierte, hat das Interesse der Botaniker dieses mit prachtigem 
.aubwalde bedeckte Gebirgsland vernachUi.ssigt. Zum guten Teile gehoren 
'eilieh die Pflanzen seiner Abhange den Formationen des zentralsieben~ 

urgischen Hoehlandes an. In cler Umgebung der Breadia, im Florengebiete 
on Dces und Ganes) hat A. CZETZ noeh einigc montane Sip pen naeh
ewiesen, von denen ich hier folgende als Beispiele nenne: AHium ursinum, 
ads guadrifolia, Orchis sambucina, Listera ovata l Cypripedium Calceolus, 
letaea spieata, Aconitum moldavieum, Aquilegia vulgaris, Trollius curopaeus, 
;opyrum thalictroides, Ranunculus cassubicu5;, Corydalis cava, Carclamine 
.rlvatica, amara, Dentaria bulbifera, glalldulosa, Lunaria rediviva, S~rbus 

Jrminalis, Geranium phaellm, Staphylea pinnata, Hypericum montanum, 
~tropa Belladonna t Scopolia earniolica, Symphytum cordatum , Veronica 
rticifolia, Aster tinctorius, Telekia speciosa, Doronicum austriaeum, Senecio 
ebrodensis, Echinops cornmutatlls, Aposeris foeticia. 

3. Das ostsiebenburgische Randgebirge. 

0. Bedrk der Hargita 1IJui des Pf'rsdn)'-Gf'birgt's (Bezirk 5 der Karte lJ). 

Aus clem graBen Langstale, das Maras und Alt entwassern, steigt gegen 
Vesten der lange Zug vulkanischen GeHeins empor, der den Namen Hargita J) 
jhrt, und seine stidliche Fortsetzung ist das Persanygebirge, das die Burzen
iuder Hochebene gegen Westen abschlieUt. 

Das Kulturland der Gyergyo und der Csik legt Zeugnis ab von einem 
lit Sorgfalt betriebenen Ackerbau. \Veizen, Gerste, Roggen, Hafer und i{ar
)ffel sind die im groDen gebauten Feldfruchte, und nur an dem Sattel, der 
ie Quellgebiete von Maros und Alt scheidet, treten blumenreiche Matten 
egentiber den Kulturfeldern in den Vordergrund. Aus diesen beckenartigen 
lochtalern erheben sich die langgestreckten, sanften Kamme cler Hargita, 
eren hochste Erhebungen ausgesprochener Gipfelbildungen entbehren. An 
en Ostabhangen herrscht mehr die Ficbte, im Sliden und gegen Westen 

I) ·Vgl. die Arbeit von J. BARTH, FJora des Hargitagebirges. MagyaT bot. L.opok II [J903). 
IS; IV (190S1~ 8. Sie i$t eiM fast volbtiindige Aufzihlung der im Gebiete vorkommenden Arten, 
lc-h. der Kryptogamen. 

'5 
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beansprucht der Laubwald Raum zu freier Entwicklung und drangt das Nadel
holz in eine hahere Region empar. 

Besteigt man aus der oberen Csik die hochstcn Gipfel des Gebirges, so 
beherrscht bis zu einer Hahe von 1400 m die \-'Vacholderformation die Land
schaft. Alles ist im Sommer abgeweidet; selbst die eingestreuten Straucher 
def HaselnuD J Zitterpappel, von Rosa canina) Ribes Grossularia, Prunus 
Chamaecerasus u. a. sind oft bis zur Unkenntlichkeit abgefressen und ver
kiimmert. Dazwischen aber macht sich tonangebend Pteridium aquilinum 
breit. NUT an geschlitztcn Stellen erhalt sich Asperula cynanchica, Prunella 
alba, Salvia glutinosa, verticillata, Carnpanula Cervicaria u. a. 

Der stark dezimiertc, mit vereinzelten Tannen durchsetzte Fichtemvald 
reicht sicher tiber 1700 m empar. Ober ihm bildet Juniperus nana mit 
Vaccinium Myrtillus, Vitis Idaea und uliginosum ein subalpines Strauchwerk; 
aber nirgcnds sieht man Grunerlen) nirgends Alpenrasen oder Krummholz, ab
wahl Rhododendron von BAUMGARTEN erwahnt wird. 

Der trockene Boden des Nadelwaldes crnahrt nur eine recht kiimmerliche 
und artenarme Sommerfiora, und selbst die subalpinen Matten bieten zu vor
geschrittener Jahreszeit wenig an interessanteren Typen. Ich fand, zum Teile 
in sparlichen Resten, nach denen man lange suchen muOte, hier folgende 
Arten, wobei die von J. BARTII nicht erwahntcn Sippen durch gesperrten Druck 
hervorgehoben -sind: Cetraria islandica, Cladonia rangiferina, Deschampsia 
caespitosa, flexuosa, Luzula sudetica, Crocus Heuffelianus, Coelo ... 
glossum viride, Rumex arifolius, MelandrYUffi rubruffi, Dianthus superhus 
vaT. spcciosus, Cerastium macrocarpurn, Ranunculus carpathicus, Trollius 
europaeus, Potentilla chrysocraspeda :,5.208), Hypericum quadrangulum, 
Astrantia major, Prirnula officinalis vaT. canescens, Gentiana Asclepiadea, 
carpathica, Euphrasia stricta, Rhinanthus alpinus, Galium boreale, Campanula 
glomerata, abietina, Solidago Virga aurea var. alpestris, Homogyne 
alpina, Gn.aphalium sylvaticum, Carlina acaulis, Senecio nernorensis, Chry
santhemum corymbosum, Leontodon autumnalis, Hieracium Pilosella, vulgatum 
und auffallend haufig unter den Stammeltern die Kreuzung H. auricula X 
aurantiacum. Urn die Steinpartien am Gipfel, die massenhaft von Gyrophora 
cylindrica tiberzogen erscheinen, wachst Viola biflora, Gymnadenia albida, 
Laserpitium alpinum (S. 208), Soldanella hungarica, Phyteuma Vagneri 
und Valeriana Tripteris, wahrend ich die von J. BARTH angegebene Carex 
eurvula nicht [and. Sollte hier nieht doch eine Verwechslung vorliegen? 
Der Standort lage sonst auffallend tief. 

Aus der Felsenflora des Hargitagipfels erwahne ich schlielllich Scleran
thus uncinatus (S. 48), Arabis Hailed, Veronica saxalBis, Campa
nula Scheuchzeri, Antennaria 9ioica und Lycopodium Selago. 

Vergleicht man diese subalpine Flora mit d~r Vegetation der Matten und 
Felsen in den Bistritzer Alp~, die an Mannigfaltigkeit und Artenreithtul!\ 
den Hochgebirgen der MaruIarOs schon naehstehel}, so Hegt gerade in dieser 
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\rmut ein Charakterzug, der die Selbstandigkeit cler Hargita gewahrleistet 
~egenliber den genannten Gebirgen. 

In den Buchenwaldern, den en sich am Westabhange schon Quercus 
mbescens anschlieDt, wird die Artenarmut einigermaDen ausgeglichen. Hier 
inden sich schon Elymus europaells, Poa Chaixii, Herminium Monorchis, 
:erastium sylvaticuID, Helleborus purpurascens, Symphytum cordatum, tubero~ 
.urn mit Pulmonaria rubra und Digitalis ambigua. An lichteren Stellen er
.cheinen Aconitum moldavicurn, Silene viridiflora, Hypericum transsylvanicum, 
:;eum strictum und Asperula tinctoria. Feuchtere Orte bewohnen Aconitum 
rariegatum, Angelica Archangelica, Doronicum austriacum, Cardamine amara 
1. a., und an sonnigen Stellen erscheint das Gestrauch von Cytisus albus. 
\uch Clematis aJpina sch!1ngt hier urn daB Strauchwerk. 

Am WestfuDe der Hargita treten Typen des siebenblirgischen Hochlandes 
n Konkurrenz mit den Arten der montanen Region. Sowohl bei Homorod
'urdo, wie bei Olahfalu zeigt die Vegetation das Bild eines solchen Kampfes. 
'\uf den Kulturfeldcrn finden sich hier Conringia orientalis, Myagrum per
·oliatum, Nigella arvensis, Lathyrus Aphaea neben L. tuberosus und Galium 
rieorne. Auf den sonnigen Triften aber erseheinen Potentilla caneseens, 
\grimonia pilosa, Linum flavum, Ferula ·sylvatica, Lactuca saligna und 
)erennis. 

Auf den Waldwiesen dagegen bildet Adenophora Iiliifolia var. infundi
JUliformis eine besondere Zier; neben ihr erscheinen auch Thesium ramosum, 
"-llium ochroleucum und Scorzonera humilisj in Gebuschen wachsen Laser
)itium latifoliuffi, Potentilla thuringiaca und Lysimachia punctata. In noch 
lusgesprochenerem MaGe besitzen Gebirgscharakter Orchis globosa, Pleuro
;perrnum austriacurn, Atropa Belladonna und Phyteuma tetramerum. 

Besonderes Interesse beanspruchen die Moore dieser Gegend, weil sic 
leben Pedicularis Sceptrum carolinum (5. 223) auch Vaccinium Oxycoccus, 
!\ndromeda polifolia, Pedicularis campestris, Senecio paludosus, J uncus Thoma
.ii und Oenanthe banatica beherbergen. 

Schon bei Homorodftirdo bildet Anemone transsylvanica eine prachtige 
~ier der Buchenwalder und gemahnt mit Waldsteinia trifolia an den Farben
N"echsel der Burzenlander Berge. Noch auffallender wird dieser AnschluB 
.veiter irn Sliden, im Persanygebirge, wo bei dem Orte Persany zahlreiche 
3alzquellen durch die Entwicklung von Aster Tripolium .sich verraten. Der 
~eidener Berg aber besitzt zudem in Geranium lucidum und Bruckenthalia: 
ipiculifolia zwei weitere Sippen, die in der Flora des Burzenlandes eine be
lOrzugte Rolle spielen. In seinen Waldern wachsen Scolopendrium vulgare, 
~lymus europaeus, Bromus transsylvanicus, Hypericum hirsutum, Campanula 
atifolia, an sonnigen Stellen Caucalis daucoides. Uberraschend groO ist der 
Reichtum an Orobanchen. TH. SCHUBE sammelte hier auf einer Exkursion 
J. alba, purpurea und reticulata. 

fS' 



228 Dritter Teil. Zweiter Abschnitt. 

I,. Bczirk der Moldancy Klippellkalke (Bezirk 6 der Karte II). 

Die drei hier zusammengefaDten Kalkmassivc, RaTeu, <;eahlau une 
Hagymas, gehoren zu den landschaftlich schbnsten Berggruppen de 
karpathen. Der C;eahbu, der hbchste Berg der Moldau, bildet cine 
dualitat von so eigenartiger Schbnheit, daD nur ungern der Blick des 
freundes sich trennt von den weiDen, schroffen \\'anden, den klihnen H 
und den grotesken Verwitterungsformen, die die Gestalt von SauIen, 
miden, Pickelhauben, umgekehrten Stiefeln u. a, Ol. nachahmen. Gern 
sich die Pforten des auf einer schon en licrg\viese liegenden Klosters 
hiT den \Vandercr, urn ihm Unterkunft Zll gev .. ahren und ibm zu bietci 
dte armen Kalnger selbst an Nahrungsmitteln besitzen, wahrend die 1\ 
in dem Kloster Hangl! am nordostlichen Abhange des Berges ihr be 
liches Leben fuhren. 

Ein \veites Bergland kalkfreien Gesteins trennt die Gruppe des 
HagymAs VDn den 13ergriesen des Burzcnlandes, und ahnliches Substrat : 
die drei Massive voneinander, so daD jedes von ihnen seine eigene 
sUi.ndigkeit erhalt. Dagegen erfolgt im Norden ein cnger AnschlllD der 
felsen des Rareu an die Flora des Verfu Corongisului, wenn aud 
Zweifel bestehen kann, dan jencr Berg in den Bezirk der Moldauer KI 
kalke Zll rechnen ist. 

\Ver \'on der Hohe dt.s Prislop, von den Quellen cler Goldenen E 
das Tal abwarts ,,-andert, del findet schon oberhalb Kirlibaba graDe 
stehende Kalkfdscn mit einer nicht uninteressanten Flora. An ihnen ge 
z. B. Carnpanula carpathica, Hieraciurn rarnosurn, Carduus glaucus, Alsine 
Phegoptcris Robertiana, Erysimum \Nittmannii, Actaea Cimicifuga, Ace 
Anthora, Sedum glaucurn, Calamintha Baumgartcni, Sempervivum as' 
Corydalis capnoides u. a. Ullterhalb Georgiceni windet sich die Bistritz 
cine malcrische Klamm, und wo ihr Lauf aus der hier nordostlichen Ric 
scharf gcgen Sudost sich wendet, liegt im Norden das Massiv des Rareu, c 
linken Dfcr des Tales in der Tarni1a seine Fortsetzung findet. Wiederum 
dann be; der Einrni.indung des Harnarbaches in die Bistritz am rechtel 
Kalkfelsen an den FluD heran, an deren steilcn Wanden Pflanzen des 
noch einmal crscheinen. 

Der Rareu~ Von Norden \Vie von Stiden fjjhren Aufstiege dt'rch sel 
\Valder auf subalpine Matten, tiber die groteske Kalkfelsen emporragen. 
fallend haufig erscheinen hier Cystopteris montana und C. sudetica1 

kaum jemals auf gemeinsamem Standorte. Doer dem Walde, dessen 
Grenze auf ± 1600 m zu veranschlagen 1St} gedeihen Krummholzbe: 
und Zwergwacholder, seltener schon die Grlinerle, zusammen mit deJ 
strauchigen Vaccinien. Nirgends aber s\eht mal! Alpenrosen, nirgend~ 

Zirbel. Bemerkens~ert ist d.s hiiulige Vorkommen von Cirsium Erio!>~ 
das iiberhaupt 1m nordoStH_c\ten Siebenbtirgen nicht selten ist, von i 
Cimicifuga und Juncus T~ii. '" 



Drittes Kapitel. Cbarakteristik clet Bezirke. 229 

Unzugangliche, grasige Schluchten, steile Felsabstlirze, tcil!.' der Insolation 
ausgesetzt, teils in e''''igen Schatten begraben, lange Gerollhalden und quellige 
Stellen bedingen eine erfreuliche Mannigfaltigkcit der Vegetation und gro[.\t;n 
Artenreichtum. Ich gebe hier das Ergebnis mehrcrer Begehungen des Berges 
wieder, wobei die besonders charakterjstischen Sippen d ureh gespcrrten Druck 
hervorgehoben werden. Berlicksichtigt werden nur die Artcn) wclche i.lber 
da Baumgrenze wachsen. Sehr verbreitete Forrnen werden dabei ubergangcn. 

In diesem Sinne besteht die Flora des Rareu aU5 folgenden At1~n: 

Asplenium viridc, Phegopteris Robertiana, Botrychium Lunaria, SclagincI:a 
~pinulosa, Avena planiculmis, Trisetum Tarnowskii, ein yon H. 2AI',\
I.UWICZ neucrdings unterschiedener Endemismus dieser Berge', Sesleria Bielzii, 
Carex tristi5, Lloydia serotina, Allium sibiricum, fallax, Victorialis, Cro
CllS Heuffe1ianus, Orchis globosa, Gymnadenia albida, Herminium Monorchi.", 
'[hesium alpinum, Polygonum viviparum, Rumex scutatus, Arabis HaIleri, 
Scleranthus uncinatus ::5, 4H" Moehringia muscosa, Silene nemoralis, Melan
dryllm Zawadskyi [S. 201,), Dianthus spicu]ifolills, Heliosperma quadri
[ldum, Ranunculus carpathicus, Ane m on e narc i 5si fl ora, Clematis alpinr.l) 
Aconitum Napellus) Anthora, Hostianum (5.8(, Aquilcgia nigricans 
(S. 52), Arabis alpina) Erysimum odoratum, \\7ittmanni, Sernperyivutn 
Simonkaianum, Sedum annuum, atratum, Saxifraga luteo-viridis, Aizoon, 
adscendens, Farnassia palustris, Dryas octopetala, Potentilla chrysocraspeda 
S. 208), Cotoneaster integerrima, Anthyllis Vulncraria var. calcicola, HeIian
themum alpestre, Viola biflor", alpina (nach HElmICII; ich fand sie nicht), 
Epilobium alsinefolium, trigonum, Heracleum flavescens var. humile, 
Primula leucophylla (S. 55), Soldanella hungaricu, Cortusa :rvlatthioli, 
Androsace lactea, Sweertia perennis, Gentiana excisa, l\lyosotis alpc
stris, Eritrichium terglouense vaL Jankae t Bartschia alpina, Euphrasia 
salisburgensis, Pedicularis sumana, Pinguicula alpina, Calamintha Baum
garteni, Galium sudeticum, Knautia longifo]ia, Scabiosa lucida, Valeriana 
Tripteris, Campanula carpathica, abietina, Phyteuma orbiculare, Vagneri, Aster 
alpinus, Solidago Virga aurea VaT. aipestris, Adenostyles albifrons var. 
virescens (5. 72), Achillea Schurii (5. 197), Leontopodium alpinum, 
Centaurea pinnatifida (5. 92), Cirsium Erisithales, Chrysanthemum ro
tundifolium, Senecio capitatus) Doronicum carpathicum, Scorzonera Tosca 
(Bd.1. 152), Crepis ]acquini, grandiflora, Hypochoeris uniflora, Hieracium . 
aurantiacuID, alpinuID, villosu£n, transsylvanicum (Ed. 1. 136), caesium. 

\Venn in cler vorstehenden Liste auch viele der hochaJpinen Sippen aus 
den Rodnaer Alpen fehlen, so zeigen sich doch immerhin einzelne Arten hier 
auf merkwlirdig tief gelegenen Standorten. 1m Zusammenhange darn it steht 
die Depression der Waldgrenze und die Verschiebung der regionalen GHede-
rung des Gebirges. ~ 

Auch die Tarni!a, die ich von der moldauischen Seite her auf Iangern 
Kamme erstieg, lieD zunachst die scharfe Grenze zwischen Kalk und anderem 
Substrate pragnant hervortreten. Trotz ihrer geringeren Hohe (I4i6m) begrli13ten 



mich manche Charakterpflanzen cler Petrile Doamnei aus der Rareu-Gruppe 
hier wieder. Ich nenne nur Androsace lactea, Leontopodium alpinum, Primula 
leucophylla (S. 55), Sempervivum Simonkaianum, Melandryum Zawadskyi 
(5. 201). ~amentlich prunkten im herrlichsten Blutenflor die montanen Wiesen 
mit Trifolium pannonicum, Hieracium prenanthoides, Orchis globosa, Trollius 
curopaeus, Chrysanthemum corymbosurn, Gentiana Asclepiadea u. a. An den 
\Valdbachen standen Delphinium elatum und Chaerophyllum aureum in 
ciner Massenvegetation. 

Die von GRECESCC genannte Arabis bellidifolia vom Rareu ist sicher ver
kannt und daher mit demse1ben Rechte zu streich en, wie Hieracium statici· 
folium, das der genannte Autor von "la Gro~i distr. Neam~u« angibt. 

Der C;eahlau I}. Auf drei Exkursionen war es mir vergonnt, die Flora 
dieses interessanten Berges aus cigener Anschauung kennen zu lernen. Berg
wiesen, dann Mischwald aus Buche und Tanne, hoher hinauf Fichten
bestande, endlich Alpenmatten mit reichlichem Z\vergwacholder neben 
uppigster Entfaltung cler felsbewohnenden Pflanzengenossenschaften geben 
dem <;eahlau sein eigenartiges Bild. Zirbelkiefern und Alpenrosen fehlen. 
Die Larche des Berges soIl Larix sibirica sein, wie PA?\TU und PROCOPIAKU

PI.:DCOPOncI vermuten. 
Viele der Charakterpflanzen des Rareu-Massivs kehren an den Felsen des 

<;cahIau wieder. Ich nenne von solchen nur Melandryum Zawadskyi (S. 201), 

Erysimum \\littmanni, Sempervi\'um SimonkaianuID, Saxifraga luteo-viridis 
(Bd.]. 164), Dryas octopetala, Helianthemum alpestre, Primula leucophylla 
(S. 55), Androsace lacteal Eritrichium terglouense var. Jankae, Knautia longi
folia, Leontopodium alpinum, Achillea Schurii (S. 19i), Senecio capitatus, 
Centaurea pinnatifida) Crepis ]acquini u. a. 

Dazu aber kommen viele neue Typen, deren Gedeihen ZUffi grb3ten 
Teile die Hohe des Berges gestattet. Seine Lage in der Mitte jener Kalk
zone bewirkt eine Mischung nbrdlicher und siidlicher Sippen. In diesem Sinne 
treten in die Flora des <:;eahlau neu hinzu: Carex atrata, Luzula spicata, 
Lloydia serotina, Salix retusa, Gypsophila transsylvanica (Bd. 1. 164), 
Ccrastium alpinuffi, Anemone transsylvanica (Fig. 24 A, B), Alyssum repens, 
Sedum Rhodiola, Saxifraga androsacea, aizoides, oppositifolia, Waldsteinia 
geoides, Potentilla thuringiaca, Lin u m extra:x:illare, Oxytropis campestris~ 
Onobrychis transsylvanica, Bupleurum diversifolium, Conioselinum 
Fischeri, Pedicularis ve:ticillata, versicolor, Gentiana verna, nivalis, phlogi
folia (Fig. 24 el, Plantago montana, Campanula alpina, Erigeron alpi
nus, Artemisia Baumgarteni, Saussurea discolor. 

PA~'TU und PROCOPIA1\U-PROCOPOVICI haben als endemische Lokalrassen 
Formen VOIl Arabis alpin a und arenosa neu beschrieben, denen ich keinen 
besonderen systematischen Rang zuerkennen kann. Dasse1be gilt aber anch 

1,1 Z. c. PANTu, ~i A. Plt.Oco-rIJoNU·PROCOJ'OVICI, Contributitlni Ia flora <;;eahlalului. Bull. 
herb. Inst. Bucarest 1901, 1902. ,-
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von ihrem Heliosperma emarginatum, das ich nach Prufung eines reich lichen 
ostkarpathischen Materials von der Fflanze der Alpen (H. quadrifidum) nicht 
zu unterscheiden verrnag. Leontodon clavatus sah ich am Ceahlau nicht. 
Sicher unrichtig sind die Angaben von GH.ECESCl' bezuglich Alchernilla 
alpina, Trifolium alpinum und Armeria alpinaj und ebenso mussen einzelne 
Daten von J. EDEL aus alterer Zeit gestrichen werden. 

Der Nagy Hagymas. Die naehsten ver\\'andtschaftliehcn Beziehungen 
dieser Berggruppe weisen auf den \;cahlau hin. Primula lcucophylla (S. 55), 
Sempervivum Sirnonkaianum, Erysimum V\)ittmanni, Eritrichium terglouense 
var. Jankae, Melandryum Zawadskyi (5. 201), Saxifraga luteoviridis (Rd. 1. 164), 
Achillea Schurii (5. 19 i) u. a. sind charakteristi£che Leitpflanzen des gaozen 
Bezirkes der Moldaner Klippenkalke. 

Wahrend am Rareu eine nicht unerhebliche Depression der Baumgrenze 
zutage tritt, liegt hier das Niveau, in welchem die Fichte crlischt, etwas 
uber .1 700 m. Auch hier fchIen Rhododendron myrtifoHum und die Zirbel; 
dagegen sammelte ich Ribes petraeum. Die Matten zeigen bis tu 1400 m 
die charakteristische Bergvegetation, durch Weidewirtschaft stark beeintrachtigt, 
und daher finden hier an den trockenen, stark besonnten Stellcn Tiefland
pflanzen, wie Artemisia Absinthium, noch iJber 1400 m ihr Gedeihen. Erst 
oberhalb 1500 m Hehe tritt die subalpine Flora in ihr Recht, aber das Sub
strat bleibt im gronen und ganzen trocken, und daraus erkHirt sich die merk
wUrdige Vergesellschaftung von EdelweiD mit Pedicularis verticillata und 
Gentiana verna, zwei Resten aus einer fruheren Periode, die feuchtcren Unter
grund bieten konnte. Unter den Mattenpflanzen gewinnt die im Bezirke 
sonst fehlende Nigritella rubra (S. 220) an Bedeutung. 

Geradezu prachtvoll und in schbnster Uppigkeit entwickelt sich die 
Felsenflora in den hoheren Lagen, namentlich schon oberhalb 1400 m, und 
wcnn ich auch einige altere Angaben, wic z. B. Arabis procurrens, Geranium 
lucidum, Bruckenthalia spiculifolia (Bd. 1. 153), Loiseleuria procumbens, Juncus 
trifidus, aus eigener Erfahrung nicht bestatigcn kann oder ftir sehr zweifelhaft 
balte, wie Syringa vulgaris, so lehrten mich wiederholte Exkursionen in dieses 
Gebiet dic reiche Flora zur Genuge kennen. Auch einige neue Funde, die 
mir gliickten, lohnten die Muhe der Exkursion. 

Im Rareu und (;eahHiu {chIen einige Charakterpflanzen, die am Hagym~s . 
meist reeht verbreitet erscheinen. Von soIchen nenne ich: Festuca carpathica, 
Cerastium Lerchenfeldianum, Kernera saxatHis, Thlaspi Kovacsii, 
lsatis praecox, Arabis Turrita, Corydalis capnoides, Viola dIp ina, Cytisus 
ciliatu5 var. Haynaldii , Androsace arach noidca, Gentiana lutea 1 

punctata, Asperula capitata. Rumex scutatus und Sempervivum assirnile 
begegneten uns schon am Rareu, fehlen aber am \;eahlau. 

Die weit geringer<, Hiihe der Hagymas-Kette schliellt eine Anzahl alpiner 
Sippen, die am <;;eahlau noch ihr Gedeihen finden, hier aus. Von den auf 
S. 230 genannten Typen, die gegeniiber dem Kalkmassiv des Rareu neu fiir 
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den C;cahhiu beohachtet werden konnten, fehien am Hagymas folgende: Carex 
atrata, Luzula spicata, Lloydia serotina, Salix retusa, Sedum Rhodiola, Saxi
fraga aizoide~, Oxytropis campestris, Ono!nychis transsylvanica, Pedicularis 
versicolor, Campanula aJpina, Saussurea discolor, Senecio capitatus. 

Csik Szt-Domokos oder noeh besser Bahinbanya sind die bequemsten 
Stutzpunkte fur die Exkursionen in dieses Gebiet. Auf den niedrigen, ent
\valdeten Hugeln wachs en hier Althaea pallida, Actaea Cimicifuga, Cytbus 
albus) Linum ftavuffi, tenuifolillm, Dorycnium hcrbaceum, Buplellrum falcatum, 
u. 3. 1m Flu.Dldesc des Alt ist Myricaria gerrnanjca nicht selten. 

t. Bt'::;irk dcr ostsil'bclIbiirgiscllCJl FlysclLkarpatltcll (Bezirk 7 def Karte II). 

Die ost~ und westkarpathische Gebirgsmasse wird dUTch den jungsten 
Teil des Gebirges, die Flyschzone, urnschlungen, die noch da, \vo aile inneren 
Zonen v{.;rschwunden sind, sich erhalten hat. So erscheinen auch die drei 
Massive cler moldauischen Klippenkalke in die Sandsteinzonc eingebettct. In 
diesern Sinne bezeiehnc ieh das Bergland vorn Tblgyespasse suciwarts bis an 
die Grcnzcn des Burzenlandcr Gebirges als die Zone der ostsiebenbiirgischen 
FlyschkarlJathen. Dcr Name deckt sich frcHich nicht genau mit def petro
graphischen Zusammensetzung der Hohen, denn es gehoren dazu auch die 
aus kristallinischem Gesteine bestehenden Kuppen des Kis Havas und des 
Siposk6 :BJ. 1. oSS), und zwischen Vercbes llnd Bodok jm Alttale verwachst 
die trachytische Zone der Hargita mit dem Sandsteine des AUDengtirtcls; an 
dieser Stdle durchbricht der Alt bei Tusnad das Gebirge, urn aus der Csik 
sich den \Vcg zu bahnen in die Ebenen des Burzenlandes und der Haromszek. 
So gelangt ein weites Talbecken im Slidosten Siebenblirgens zwischen den 
beiden Hbhenzligen, die den Ostrand bilden, zur Entwicklung, auf denen 
die Flora des siebenbtirgischen Hochlandes in modifizierter Form sieh ZUT 

Geltung bringt. 
So gut wie unbekannt ist die Flora der ostsiebenbtirgischen Flyseh

karpathen, und das wenige, was botanische Exkursionen aus diesem Gebiete 
zur Kentnis brachten, laUt die Hoffnung auf hervorragend interessante Funde 
nicht besonders hoeh bewerten. Der Bericht H. \VAGKERS ') tiber die Be
steigung des Tarhavas 1.1662 rn) zeigt die Flora in dem Lichte o3tkarpathischer 
Vegetation ohne irgendwelehe hervorstechende Charakterpflanzen. Er fand 
hier Ranunculus Brcyninus) Scorzonera rosea (Bd. I. Ij2)) Potentilla chryso
eraspeda (5.208), Hieracium aurantiacum, Veratrum album, Mulgedium alpinum, 
Cerastium glomeratum, triviale, Moehringia museosa) Sc1eranthus verticillatus, 
Euphrasia stricta, Anthoxanthum odoratum, Luzula angustifolia, Lycopodium 
clavatum und noeh bei 1600 m einige prachtige Amanita m~scaria. 

Salehe Genossenschaften charakterisieren allenthalben die hochmontanen 
-Grasmatten der Ostkarpathen wenig unterhalb der Baumgrenze. Auf den 

I~ H. WAGNER, Exkursiobt itt kt-U.rnge'bung vo.n Gyimes. Allgem. bot. Ztscbr. V (1899). 42. 
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tieferen Bergwiesen erscheinen unter anderen Ranunculus Steveni, Hypochoeris 
maculata, Centaurea. phrygia, Campanula glomerata, pseuclolallceolata, ellry· 

. santhemum corymbosum, Gentiana cruciata, carpathic3, Asclepiadea, Achillea 
magna, Orchis globosa, Gymnadenia conopea, Picris hicracioidc!', Gladiolus 
1mbricatus, Scabiosa lucida, Trifolium pannonicum, alpestrf'l Carlina brtTi
bracteata, Caltha palustris u. a. Auch in def \\'aldflora fchlen Hieraciurn 
transsylvanicum, Chrysanthemum rotundifolium und Campanula abidina nebell. 
Telekia specios3 (Bd.1. 139) als Charakterpflanzen nicht. 

Et\Yas interessanter wird das Pflanzenkleid in der Umgebung \'on Tusn;_id 
durch den Eintritt von Anemone transsylvanica (Fig. 24A) R,!, Folernonium 
coeruleum und Ligularia sibirica, und auf den sonnigen, trockenen Triften cler 
Hohen urn den St. Annasee wachst neben Potentilla thuringiaca cine Gen
tiana, die in ihren Merkmalen vollkommen die Mitte halt zwischen G. cruciata 
und G. phlogifolia (Fig. 24 C). I-lerrliche, uppige Buchenwalder, in denm Pul
monaria rubra und Symphytum cordatum nicht selten sind, liegen zwischen 
Tllsnad uncl Kezdi Vasarhely und bedecken die steilcn Abhange cler V ulkan
kegel, die um den einsam gelegenen, obengenannten Kratersee herum sich 
erheben. Z\vischen ihnen unci dem Gipfel des geologisch so intercssanten 
Rudas liegt eln ausgedehntes Torfmoor, das dem Interesse der Botaniker in 
neuerer Zeit sich zu entziehen wuOte. Scit den Zeiten von F. SCHUR 1) hat 
\Yohl kein Botaniker diese Stelle genauer untersucht, und so gebe ich auf die 
Autoritat des genannten Forschers cine Zusammenstcllung der dort gefuncienen 
Arten. Einzelne Namen, die ganz offen bar unrichtig sind, habe ich fort
gelassen; auch sonst macht der Bericht nicht den Eindruck absoLuter Zuver
Hissigkcit, da an beiden Stellen, wo er verbffentlicht wurdc, zurn Teile ver
schiedene Namen stehen. Ich erwahne z. 11. nur Droscra longifolia und 
Dr. obovata. Die Aufmerksamkeit der siebenburgischen Botaniker mag aber 
auf diese Stelle gelenkt werden. 

Nach F. SCHUR beherbergt also das Biidosmoor folgende Arten: Pinus 
sylvestris oder p, uncinata (?), Lycopodium inundatum, Sparganium affine, 
Scheuchleria palustris, Molinia coerulea, Eriophorum vaginatuffi, gracile, 
Carex riparia, filiformis, teretiuscula, pauciflora, Drosera rotundifolia, Sturmia 
Loeselii, MicrostyIis monophyl1a, Salix repens, aurita, Betula pubesceIJs, hu
milis(?), Drosera rotundifolia, Potentilla palustris, Empetrum nigrum, Angelica 
sylvestris, Peucedanum palustre, Vaccinium uligino5urn, Andromeda polifolia, 
Utricularia vulgads, VaJeriana offidnalis. 

Auch in der so stark reduzierten Liste wollen mir einzelne Namcn noeh 
zweifelhaft klingen; ich habe sie trotzdem genannt, urn weitere Forschungen 
anzuregen. So ganz aussichtslos sind soIche Untersuchungen nieht. Von 
SHinic an der siebenburgisch-moldauischen-Grenze wird 5axifraga Huetiana 
z. B. angegeben. Diese zierliche, mit S. Cymbalaria nahe verwandte Art ist 

IJ F. ScllUB, Torfmoor am BiidOs. Osten. bot. Ztschr. vm (1858). 290; Der Biido.\l. Verh. 
u. Mitt. siebenb. Vaeins Natarw. Hermannstadt.x (1859). 181. 
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ein Bcwobner der pontischen Gebirge Kleinasiens und Armeniens. Sie liegt 
im Breslauer Herbarium aber auch in kultiviertem Zustande und verwildett 
vor. Ware ihr Indigenat in cler Flora von Slanic vollstandig gesichert, so 
wurde ihr dortiges V orkommen den einzigen Standort in cler Flora Europas 
hilden. AUe Zweifel uber die Ursprtinglichkeit des Vorkommens sind mir 
aber noch nicht behoben. Als Halophyt gedeiht dort Aster Tripolium. 

In den Waldern der Flyschkarpathen, die die Umrahmung der Haromszek 
hilden, gedeiht prachtig die schone Waldsteinia trifolia, von Zaizon bis 
zum Oitozpasse, von Homorodftirdo bis Szekely Ud\'arhely und auch im Tale 
der Dimbovicsora. Moglichenfalls ist ihr Vorkommen bei Borszek durch ander
weitige Standorte in der Hargita verbunden, denn schon JANKA fi.ihrt die 
PRanze auch von Kereszthcgy im Qucllgeblcte der Gbrgeny an aus dem nord
lichen Teile der Hargita. 

4. Der Bezirk des Burzenlander Gebirges'). 
(Bczirk 8 der Karte Il.) 

Die Bergriescn des Burzenlandes, dercn groDartiges Landschaftsbild a11-
jiihrIich eine stattliche Zahl Naturfreunde anzieht, bilden den EndpfeiIer jener 
Kalkzonc, die in den Massiven der Moldauer Klippenkalke in zerstiickelter 
Form sich erhalten hat. Daher erkUiren sich die nahen Beziehungen der 
Floren untereinander. Zwar fchien das charakteristische Mclandryum Za
wadskyi (S. 201 \, Primula leucophylla (S. 55) und meiner Meinung auch Me
lampyrum saxosum im Burzenlande, obwohl letztere Pflanze neuerdings von 
Z. PA-:\TlT angegeben wird, aber demgegeniiber ist die Zahl der gemeinsamen 
Typen uberraschend groB. Man denke nur an folgende Beispieie, die ge
radezu als Leitpflanzen der Klippenzone gelten konnen: Nigritella rubra, 
Kernera saxatilis, Alyssum repens, Erysimum Wittmanni, Gypsophila trans
sylvanica, Sempervivum Simonkaianum, Aquilegia nigricans, Saxifraga luteo
viridis (Bd. r. 164), Androsace arachnoidea, Eritrichium terglouense, Gentiana 
phlogifolia (Fig. 24 C), Asperu\a capitata, Artemisia Baumgarteni, Achillea 
Schurii (S. 197), Crepis Jacquini, Campanula carpathica, Onobrychis transsyl
vanica ll. a. 

Der sehr eigenartige Endemismus des Burzenlandes (Bd. I. 206), den die 
Fig. 19 S. 199 demonstrie,t list in neuerer Zeit durch das von Z. PANTu be
schriebene Geranium Caroli Principis vom Caraiman vermehrt worden. Meiner 
Meinung nach geMrt die Pflanze in den Verwandtschaftskreis des G. coeru
latum, zu dem sic wohl spezifisch zu ziehen ist, obwohl ich die von dem 
Autor hervorgehobenen U nterschiede nicht leugne. 

I) J. ROMER, Ao.s der Pflanzenwelt der Burzenlander Berge. Wien 18g8. Z. C. PANTu, 
Contrihu~iune la Flora Blleeligor. A¥l-•. Acad. Ramb. Ser.2. XXIX (1907). 281. J. ROMER, 
Flora des Sehulers. Jabrb. siebuh. x.p.-Ve~ins XXV. (1905). 145. 
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Fig. 1+ Zwei Charakterpfianzen der Burzenliinder Gebirge: A 0. B Anemone transsylvnnica; 
C Gentiana phlogifolia. - Vgl. auch S. 199. - Original, 
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Dazu kommt ferner die schon (Ed. I. 193) hervorgehobene Tatsache, 
daD einc stattlichc Reihe von Artco auf das Burzenland bC.:'ichdinkt erscheint. 
Aus dicscr Liste sind aber) wie ich schon fruher vcrmutete, Anthyllis mon
tana, Potcntilla caulescens, Achillea Cla\-enae Zll streichen. Von ihnen scheint 
femer Saxifraga cernua in der Tat sc1ten zu sein. 1ch fand sic am oberen 
Ausgange der Malojester 5chlucht, w.hrend sie ]Al'KA an der Obersie ge
:-.ammelt hatte. Die lange verschollene "Primula Clusiana.- hat sich als neue 
Art, Pro Baumgarteniana, entpuppt (5. S(J). Erwcitert kbnnte jene Liste noeh 
\\'crdcll urn Pleurogyne carinthiaca und Petasites niH~us, den ich am Abstiege 
nach Torzburg an einer Stelle im Bache massenhaft [and; dena die alteren 
Angaben von SCHC'R aus der Gegend von Budos und dem Hagymas konnte 
ich nicht bcstatigt:n. 

Nigritella rubra, die auf den subalpinen Matten des Burzcnlandes nicht 
haufig ist, reicht nord warts bis in die IUarmaros (S. 220); Chamaeorchis alpina 
fllldct sich sonst nur in den Zcntralkarpathen, und die friiher I,Bd. 1. 193) ge
nannte Daphne Laureola ist identisch mit D. Blagayana, die narnentlich an 
cler Peatra Mare haufig vorkornrnt. SL\lO?\KAl entdeckte sic bei Vidra im 
Bihargebirge; ein fernerer Standort liegt in den Koziabergen. Silene Pumilio 
geht auch in die Fogaraser Alpen tiber. 

Eine Analogic zu dieser eigenartigcn Lokalisicrung gewisser Pflanzen
arten bictet auch die Fauna des Bucsees. Nach den Angaben von CZEKELlL"S 

flicgcn in ciner Hohe von 2200 m hier Arctia Quenselii und Zygacna cxulan:.;, 
inncrhalb der ganzen Karpathcn nur im Burzenlande. Aretia 
Quensdii komrnt in Lappland und den hochsten Teilen der Alpen VOl'; Varic
hiten finden sich in Labrador, Ostsibiricn und im Tarbagataigebiete. Zygaena 
cxulans ist ein Typus der Alpen, der aber auch in den Pyrenaen, am Gran 
Sasso d'Ita!ia und in Schottland \viederkehrt. 

\Vahrend Aposcris foetida, die ich selbst nicht fand, die aber in der 
Literatur angegeben wird) im Burzenlande mindestens selten zu sein scheint, 
treten Scolopcndrium vulgare, Selaginella helvetica, Anemone transsylvanica 
(Fig. 24.4, B), Arabis Turrita, Saxifraga cnneifolia, Thymus comosus, Dianthus 
spiculifolius, Bruekenth.lia spieulifolia (Ed.I. IS 5), Gentian. phlogifolia (Fig. 24 C), 
Leontopodium alpinum, Saxifraga luteo-viridis (Bd. 1. 164;' dureh ihrc groCe 
Verbreitung stark in den Vordergrund und bestirnmen mit den Charakter der 
Flora. \\.'tihrend Prim 111a farinosa, cine der seltensten Artcn der Ostkarpathen 
und vielleicht lHlr auf einen Standort beschrankt, im Hochgebirge des Burzen
Ian des fehlt, erscheint sic in groDter Menge auf den Torfwiesen bei Honig
berg in del' BurzenHinder Ebene, wo sie J. RoMER entdeckte. Die sachsischen 
Bauerinnen bringen StrauUchen dieser niedlichen Blume im Mai auf den Kron
stadter Markt. 

Bis zu ansehnlicher Hebe steigen Pflanzen niederer Regionen empor und 
interessant in dieser Reziehung ist z. B. ein Ausfiug nach der Zinne (975 m) 
bei Kronstadt, \Vo neben D~hinium fissuI"?! Waldsteinia geoides, Carex 
Michelii noeh Andropogon lsdltafiihuDi, Allium Ilavum, Hyacinthus lellcophaeus, 
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Paronychia cephalotes, Silaus Rochelii, Phlomis tuberosa, Anchusa Barrelieti, 
Stachys recta, Euphrasia lutea, Carduus candicans, Jurinea transsylvanica, 
Achillea Neilreichii u. a. gedeihen. 

U nstreitig bilden die BurzenUmdcr Berge cincn der pflanzcnrcichstcn Be~ 
zirke Siebenbiirgens. J. ROMER hat die Flora des Schulcrs (IRo2 m) Z\I

sarnmengesteHt und von dies em nicht dnmal besonders hohen Berge 760 
Phanerogamen lind Pteridophyten gezahlt. Nimmt man die Zahl dL'r ~iebcn
btirgischen Arten auf fund 2400 an, so beherbcrgt der Schuler ctwa cin 
Drittel aIler Artcn des Landes. Viel reicher sind der Buesecs und der 
Konigstein. 

Bis zu I 300~1400 m reicht der Buchenwald, in clem auc:h Eichen ein
gcsprengt sind, dann folgt der Nadelwald, dcsse.n obere Grenze bei ± 1750 m 
liegt. Hier mischt sich auch die Larche eio, die z.13. in der Val~a Ccrvului 
noch Bestande bildet, und daruber folgt ein subalpines Strauchwerk \'On Salix 
hastata, silesiac<l) Ribes petraeurn) Juniperus nana, Alnus viridis) Rhododendron 
myrtifolium, den drei Vaccinium-Arten, lind auch Cotoneaster integerrirna gcht 
weit liber die Baumgrenzc ernpor. Aber auch Pinus Cembra erscheint be
sanders am Sudabhange der Bucsecsgruppe in vcreinzelten Exemplaren, wa
nach die {riiheren Angaben (Bd. I. 126) ZlI berichtigen sind. Auf d·om Wegc 
vom La OffiU nach dem Felsenkloster Skit la Jalomitza :,ah ich noch mehr
fach zapfentragende Baume zwischen Krummholz. Nach den Angaben von 
MACK, clem Verwalter von Sinaia , die ich meincm r-(~reunde c. SCHMIDT in 
Bra~teni-Barnar verdanke, fmdet sich )lim jepiitale auf cler Nordseite, am 
Caraiman, in ungefahr 1800 m Hohe ein 10 ha gro3er Bestand, welcher wegen 
seiner Zusammensetzung al1f3erorden11ich interessant ist: eine Mischung von 
Larche und Zirbel«. ' 

Als alpine Holzgewachse von niedrigem \\luchse erscheinen ferner Salix 
herbacea, retusa und reticulata, Dryas octopetala, Helianthemum alpestre 
und Loiseleuria pracumbens, wahrend Clematis alpin a 5ubaJpin und mantan 
verbreitet ist. 

Urn cine Vorstellung von cler Reichhaltigkeit cler Flora des Burzcnlandes 
zu gewinnen, soilen im folgenden die wichtigsten Arten, soweit sie bisher 
noch' nicht genannt wurden, in systematischer Reihenfolge aufgefiihlt werden. 
Besonders interessante Typen sind wieder durch gesperrten Druck hervot;
gehoben. 

Arten aus Forrnationen unterhalb ·cler Baurngrenze. 

Cystopteris montana) sudetica, Aspidium Lonchitis, Blechnum Spicant, 
Taxus baccata, Agropyrum biflorum, Luzula sylvatica, Erythroniurn 
Dens canis, Ornithogalum tenuifolium, Scilla bifolia, Muscari trans
sylvanicum, AlHum ursinum, Crocus hanatiClls, Heuffeliaous, Orchis mili ... 
taris 1 ustuiata, coriopoora, Morio, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenin 
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canopea, odoratissima J Cephalanthera rubra, Epipactis rubiginosa, Epipogon 
aphyllus, Neottia Nidus avis, Spiranthes spiralis, Goodyera repens, Corallorrhiza 
innata, Cypripcdium Calccolus, Moehringia muscosa, Dianthus marisensis, su
perbus, Trollius europaeus, Isopyrum thalictroides, Helleborus purpurascens, 
Ranunculus aconitifolius, cassubicus, Aconitum paniculaturn, Anthora, Thali c
trum foetidutn, Anemone australis, Corydalis cava, solida, Dentaria 
glandulosa, Hesperis nivea, Lunaria rediviva, Thlaspi Kov acsjj, dacicum, 
Sedum glaucum, Sempen'jvum blandum, Rosa ferox (5.84), Rubus 
saxatilis, PotentilIa thuringiaca, Geum strictum, Genista oligosperma, sag-ittalis, 
CrtlsuS letlcotrkhus mit seiner Varietat polytrichus, Orobus laev;gatus, 
niger, vernus, Lathyrus Hallersteinii, Geranium phaeurn, macrorrhizum, 
lucidulTI, Linum perenne, Euphorbia amygdaloides, Evonymus verrucosus, 
Myricaria germanica, Viola ]ooi, collina, Epilobiurn Dodonaei, Circaea alpina, 
Astrantia major, Bupleurum falcatum, Lysimachia punctata, Gentiana 
ciliata, cruciata, Asclepiadea, Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, tubc
rosurn, Salda glutinosa, Nepeta pannonica, Stachys alpina, Teucrium mon
tanum, Origanum barcense, Atropa Belladonna, Digitalis ambigua, Veronica 
urticifolia, Asperula taurina, odorata, Galium Schultesii, erectum, Valeriana 
sambucifolia, S cabi osa bana t ica, Dipsacus pilosus, Campanula latifolia, 
sibirica, Aster tinctorius, Telekia speciosa (Bd. I. 139), Innia ensifolia, Chry
santhemum corymbosuID, rotundifolium, Arnica montana, Senecio nebrodensis, 
Ligularia sibirica, Carlina brevibracteata, Echinops commutatus, Cirsium 
Erisithales, Centaurca variegata, Hieracium aurantiacum, transsylvanicum 
(Bd. I. 136). 

\\'enn schon in den tieferen Lagen des BurzenUinder Gcbirges im Ver
glciche mit dcr Flora der Moldauer Klippenkalke eine bescheidene Gruppe 
neu eintretender Glieder das BiJd der Vegetation verandert, so geschieht 
dieser Umschlag innerhalb weiterer Grenzen bei den Formationen, die ober
halb der Baumgrenze ihre schonste Entwicklung zeigen. Die folgende Zu
sammenstellung enthalt die WJChtlgsten 

Arten aus den Formationen oberhalb oder nahe der Baumgrenze. 

Pteridophyten: Athyrium alpestre, Selaginella spinulosa. 

Monocotyledoneae: Phleum aJpjnum, Agrostis Tupestris, Avena versicolor, 
Sesleria rigida, Bielzii, Poa alpina, minor, Carex tristis, curvula, atrata, 
fuliginosa, ElYlla Bellardi, Juncus triglumis', trifidus, Luzula spicata, 
Streptopus amplexifolius, Lloydia serotina, Allium ochroleucum, Veratrum 
album, Narcissus radiiflorus, Iris caespitosa, Orchis globosa, sambucina, 
cordigera, Coeloglossum viride, Gymnadenia albid:a. 

Archichlamydeae: Thesium alpinuUt, Oxyria digyna, Rumex alpinus, 
arifolius, Polygonum viviparum! Dianthus compactus, glacialis (gelidus), 
tenuifolius, Silene acaulis, Heliosperma .quadrifidunl, Cerastjum Lerchen-
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feldianum, aJpinum, trigynum, Alsine sedoides, recurva, verna, Sagina 
Linnaei, Arenaria biilora var. transsylvanica, Scleranthus uncinatus 
(5. 48), Ranunculus carpathicus, alpestris, crenatus (S. 197), Thora, 
Breyninus, Anemone alba~ narcissiflora, Aconitum Napdlus, Delphinium 
fissum (auch in tieferen Lagen), elatum, Thalictrum foetidllm, Papaver 
alpinum, Biscutella laevigata, Arabis alpina, Alyssum transsylvanicu m) 
Draba lasiocarpa, compacta, Kotschyi, carinthiaca, Hutschinsia alpin a, 
Sedum Rhodiola, atratum, annuum, carpathicum, Sernpervivum Heuffelii, 
Saxifraga Aizoon, aizoides, oppositifolia, moschata, androsacea, aciscendcns, 
rotundifolia (heucherifolia), PotentilIa chrysocraspeda (So 208), alpestris, Geum 
montanum, reptans, Anthyllis Vulneraria var. ca1cicola, Astragalus 
australis, Oxytropis campestris, Halleri, carpathica, Hedysarum 
obscurum, Linum extraxillare, Polygala austriaca, Empetrum nigrurn, Viola 
bifiora, alpin a, declinata (Bd. 1. 152), Hypericnm alpinum (S. 208), Epilobium 
trigonum, alsinefolium, Bupleurum diversifoliuffi, Meum Mutellina, 
Neogaya simplex, Conioselinum Fischeri, Heracleum palrnatum. 

Sympetalae: Androsace lactea, Cortusa Matthioii, Soldan ella hungarica, 
pusilla, Primula longiflora, Gentiana lutea, punctata, frigida, excisa, 
verna, tenella, nivalis, Cerinthe alpina, Myosotis alpcstris, Calarnintha 
Baumgarteni, Veronica alpina, aphylla, bellidioides, Bartschia alpina, 
Euphrasia minima, salisburgensis, Tozzia alpina, Scroflliaria lasio
caulis, Pedicularis verticillata, versicolor, campestris var. coronensis, 
Rhinanthus alpinus, Pinguicula alpina, GaHtrm sudeticum, Valeriana 
montana, Tripteris, Knautia longifolia, Scabiosa lucida, Campanula alpina, 
pusilla, abietina, transsylvanica, Phyteuma orbiculare, Vagneri, tctra
merum, Adenostyles albifrons, Homogync alpina, Aster alpinus, Erigeron 
alpinus, atticus, uniflorus, Gnaphalium supinum, norvegicum, Anthemis 
carpathica, Achillea lingulata, Doronicum austriacum, carpathicuffi, 
Senecio capitatus, papposus, carpathicus, Carduus Kerneri, Centaurea 
Kotschyana, plumosa, Hieracium alpinum, villosum, subcaesium, 
Hypochoeris unifiora, ~Crepis viscidula, Scorzonera rosea (Bd.1. 152), fvhll
gedium alpinum. 

Die Hohen des Burzenlandes bilden ein Kalkgebirge von betrachtl;cher 
Hohe und darin liegt der grolle Reichtum an Arten begrundet. Jeder Berg
stock flir sich aber ist eine lndividualitat mit besonderem Florencharakt(!r i: 
der Bucsecs besitzt eine reich ere Flora als der Schuler ~ der Csukiis oder der 
Hangestein, und der Konigstein wieder beherbergt besondere Typen. Auf 
ihn allein ist z. B. Dianthus callizonus (5. ] 99) beschrankt. 

Das von GRECESCU angegebene Heliosperma alpestre halte ich fUr ver
kannt, ehenso wie seln Hieracium rhodopeum yom Bucsecs; sein Hieracium 
sinaicum ist offenbar cin hybridcs Zwischenglied aus der Untergattung 
Pilosella. 



240 Dritter Teil. Zweitcr Abschnitt. 

5. Der Bezirk der transsylvanischen Alpen. 
(Bezirk 9 der Karte 11.) 

Die lange Gebirgsmauer, die im \Vesten an den Kbnigstein anschlieOt 
und bis zum Sattel von Teregova \5 Ism) ost-westlich hinstreicht, wird dUTch 
die Talfurche def Alt im Roten Turm-Passe und dUTch den BaniczapaD in drei 
ziemlich glcich groDe Abschnitte gegliedert, die Fogaraser Alpeo, das 
Muhlbach- und Lotrugebirgc und den Retyezat- und Caleanului
stock mit clem VlIlkangebirge. So tief auch jene Depressionen das Ge
birgc zcrschneiden, so bleibt doch der Charakter def Flora im graBen und 
g-anzen ein gleichartiger. Jedenfalls bewahren die Fogaraser Hochgebirge 
durchaus eine Selbstandigkeit, wahrend das Muhlbachgebirge eine etwas ver
armte Vegetation tragt. Erst die Parenggruppe und der Retyezat heben sich 
durch die Eigenart ilues Pflanzenkleides scharfer hen"or. Eine 'Frennung in 
bcsondere Bezirke scheint aber nicht angebracht zu sein. 

His tid in den Roten TurmpaO sudtich von Hermannstadt dringen Pflanzen 
des Hochlandes in die Gebirgsftora cin. v\:,hhrtnd an den stcilen Gehangen 
die \\laldflora der montanen Region bis an den Flufl herantritt, siedeln sich 
an abgehoIzten Stel!en Birken in Bestanden a~, in deren Schatten verkrummte 
Buchen, Reste der llrsprllnglichen Flora, cine Art Unterholz bilden. \Vahrend 
an den Fclscn und am \Valdrande SdagineUa helvetica, Dianthus trifa~cicl1Iatus, 
Arabis procurrens, Saxifraga cuncifolia, Physalis Alkekengi, Veronica Bacho
feni wachsen, drangen sich an den Wegrandern tInd in Gebuschen Nepeta 
pannonic3, Echinops commutatus, Artemisia Absinthium, Eryngium campestre, 
Centaurea micrantha) Berteroa incana u. a. zwischen die Glieder der ur
sprung'lichen Flora. Die fruher (Bd. I. 116) genannte ErIe ist von den typischen 
Formen nur durch groflere Fruchte wenig verschieden und stellt vermutlich nur 
cine individuelle Variation vor. 

Am sudlichen Ausgange des historisch bedeutsamen Passes liegen am 
Alt oberhalb Cali mane sci die zackigen Koziaberge, deren Flora durch manche 
Seltenheit bevorzugt wird. Hier wachsen Silene flavescens und petraea, 
Aconitum Anthora, Arabis procurrens, Erysimum Wittmanni, Evonymus 
latifolius, Daphne Blagayana, CnidiuRl apioides, Seseli rigidum: 
Cortusa Matthioli, Scutellaria altissima, Galium Kitaibelianum, Campanula 
Grosseckii, expansa, Symphyandra Wanneri, Hieracium Pavichii (S. 102) 

lInd H. racemosum, Auch Dianthus Henteri sol1 hier haufig vorkornmen. 
Eng ist die Stralle, auf welcher den Sippen des Hligellandes der Eintritt 

ins eigentliche Gebirge langs der Furche des Roten Turm-Passes offen steht. 
Wesentlieh gtinstiger fiir solche aber gestalten sich die Verhiiltnisse in dem 
warm en , offenen Talbecken von HatS2eg, wo die Quellbiiche des Strell sich 
"ereinen. Die Hohe. des Baniczapasses bietet flir die StidwartswanderulIg eine 
unubersteigbare Schrank". ~<!ihvarts begrenzen diese Talilora die BeTgwiesen 
und Walder am Eisernett .~e. 
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Der gemischte Wald~ in clem atlch Quercus Cerris, pubescens und Q. 
conferta nicht fehlen, verleiht den Hugeln des Beckens cin liebliches Bild, 
das in scharfen Gegensatz tritt zu den wilden Formen der Refyezatgruppc, 
die im Sitden des Tales sich aufttirmen. Die steinigen, sonnigen Abhange 
sind im Hochsommer von einer Pflanzendecke mit stark steppenartigem Ein
schlage bedeckt. So sammelte ich am Orliaberge, der unmittclbar uber clem 
Bahnhofe Varalja-Hatszeg aufsteigt, folgende Sippen: Andropogoll Ischacmum, 
Cynodon Dactylon 1 Agropyrum cristatum, Melica ciliata 1 Stipa capiIlata, 
Diplachne sCIOtina, Allium flavum, Silenc Armeria, Dianthus gigantcus, 
Tunica prolifera) Alsine frutescens, Alyssum argenteurn, Genbta sagittalis, 
Onobrychis arenaria, Astragalus linearifolius, Dorycnium herbaccum, Linurn 
austriacum var. squarnulosum, Orlaya grandiflora, Seseli glaucum, Vc,bascllffi 
nigrum, Veronica austriaca, Prunella grandiflota, Asperula tinctoria, Cephalaria 
uralensis, Aster tinctorius, Cichorium Intybus, Anthcmis tinctoria, Chondrilla 
juncea, Crepis setosa, Hieracium echioides u. a. Man wird in dies!.:r Liste 
Namen tinden, die mit cier Flora des zentralsiebenbiirgischen Hochlandcs innig
verkniipft ~ind. Ein Teil dieser Sippen kehrt auf den trockencn Matten des 
Talbeckens von Pctrozseny \vieder, auch Oenanthe stenoloba und Peucedanum 
Rochelianum, die ich urn Hatszeg auf feuchten vViesen sah mit Thalictrum 
majus, angustifolium und Trifolium gracile. 

Herrliche Buchenbestande, die vielerorts zu dichten Urwaldern werden, 
umsal1men den FuO der transsylvanischen Alpen. Bis Zl1 700 mist die Eiche 
(Q. sessiliflora) ein treuer Begleiter, lokal noch hoher cmporsteigend. Der 
\"\-'Hde Apfelbaum erscheint auffallend haufig, und Feine klein en, recht helben 
Fruchte erfreuen sich bei den rumanischen Hirten graDer Beliebtheit. Erst 
empfindlicher Wassermangel eroffnete mir das volle Verstandnis flIr dies durst
stillende Mittel. Corylus Avellana, Carpinus Betulus, Alnus incana und Acer 
campestre flnden sich haufig beigemischt. Wo der Buchenwald dem Weide
lande wich, entstehen gern Bestande von Pteridium aquilinum. Am Waldrande 
aber bilden die Gruppen von Sambucus Ebulus dn charakteristisches Bild, 
namentlich an feuchten Standorten. 

In ciner Hbhe von 12-1300 m erscheinen im Buchenwalde eingestre1.lt 
kleine Gruppen der Fichte, wahrend die Edeltanne schon in einer tie~eren 

Lage einsetzt. Herrschend wird Picea excelsa etwa in einer Rohe von 1450 m 
und reicht aufwarts bis 1700-1800 m, doch stoDt wegen der starken Ent- . 
holzung des Gebirges die Bestimmung der oberen Waldgrenze auf groDe 
Schwierigkeiten. 

Uber dem Fichtenwalde bilden Zwergwacholder, Griinerlen, Alpenrosen 
und Knieholz ein subalpines Strauchwerk, dem sich noch oft Bruckenthalia 
spiculifolia (Bd. r. ISS! beigesellt. Die Zirbelkiefer aber fehlt im FQgaraser 
Hochgebirge. !eh sah sie hier nirgends. . 

Dies ist der landschaftliche Eindruck, den der Botaniker von der kristal
linischen Kette im Osten des Roten Turmpasses empfangt. Hier abet er
scheinen im Walde schon Fraxious Orous und Tilia tomentosa, die Freilich 

P:u:, Karpathen. lL 16 



242 ])ritt{']" TeiL Zweiter Abscbnitt, 

erst vie] wcitl'r im \Vestcn tonangebend werden. Dagcgen sah ich im \\~esten 
des Alttalcs nieht selten alte Stamme von Juglans regia, weit wcg von 
menschlichcn Siedlungen und menschlicher K ultllr, an Standort en, die ganz 
den Charakter cler Ursprunglichkcit zcigten. Ob die ResUindc clef Schwarz
kiefer, die an den sonnigen Abhangen oberhalb Tolmacsel frcllciig gedeihen, 
indigen sind, lasse ieh lieber dahingcstellt. 

1m 1\luhlbachgebirge steigt def Hirkenwald stellenwcise bis 1350 m; die 
Fichte fand ieh noeh bci 1850 m in ansehnlichen Stammen. Auch die Larche 
und die Zirbdkiefer findcn sich hier, lctztcre frcilich in sparlichen Excmplaren. 
Vermutlich war ~ic frUher weiter Ycrbreitet, wie iell aueh annehrnen rnochte, 
daD sic im Fogaraser Hochgcbirge nieht ohnc Zutun des IVlensehen ver~ 

schwand. Die schonsten Knicholzbusehe und die grb.CIten Bestande der Zirbel
kiefer aber tragcn die Hohen der Retyezatgruppe. 

Die Formationcn, welche die Flora der transsylvanischen Alpen be
stimrncn, sind in erstcr Linie der Buchemvald, Fichtenwald, subalpine Matteo, 
subalpine Felscn, die Genossenschaft der subalpinen Hachufer, alpine Matten, 
alpine Felsen und Gerol\e, sowie die Formation der Schmelz wasser. \Viederum 
tritt erst in den hohcren Lagen, oberhalb der Baumgrenze, ein charakte
ristiseher Zug in die Vegetation ein; die Flora der \Valdrcgion tragt im a11-
gt:meincn d~n Typus ostkarpathischer Vegetation. 

Immerhin springt die Haufigkeit von Scolopendrium vulgare, Selagi
nella hchrctica und MdandrYLlm nemoralc in den Buchemraldern starl, in 
die Augen, eben so wie dte intensive Verbreitung yon Saxifraga cunei folia und 
Blechnum Spicant im Fichtenwalde. Ccntaurea plumosa und weniger C. Kot
schyana ist auf dell subalpinen Matten cine haufigc Pflanze, und an den Bach
ufern cler Knieholzrcgion crscheinen nicht seltcn Aconitum Hostianum (S. 81), 
Heracleum palmatum und Saxifraga rotundifolia var. heucherifolia und \·ar. 
fonticola. Auf moorigen Stellen bildet Saxifraga steIlaris, Helio:::perma quadri
fidum mit Cardamine rivularis cine nur selten fehlende Flora. 

Erst in der alpinen Region vermehrt sich die Zahl der neuen Typen, die 
in den bisher besprochenen Bezirken noch fehlten. 1m Vereine mit verbrei
teteren, aber hier auffallend haufigen Sippen wird die alpine Region der 
transsylvanischen Alpen durch folgende Arten gekennzeichnet. 

Alpine Matten: Oreochloa disticha, Alopecurus laguriformis, Carex 
pyrenaica, dacica, curvula, Thesium alpinum, Polygonum alpinum, Anemone 
alba, narcissifiora, Trif01ium badiurn, Meum Mutellina, Gentiana frigida, Eu
phrasia minima, Rhinanthus alpjnus, Phyteuma p~lUciflorumJ Campanula alpinar 
Knautia lancifolia, Chrysanthemum alpinum, Anthemis carpathica, Hieracium 
alpinum. 

Alpine Felsen u nd Gerolle: Avena versicolor, Agrostis rupestris, 
Sesleria Bielzii, Pca laxa, Carex atrata, fuliginosa, tristis, Luzula spadicea, 
spicata, Juncus trifid-us, triglumis, -Salix herbacea, Silene dinarica (Fig. 2SA), 
Lerchenfeldiana (Fig. 25 Bi, -Dianthus glaciaIis, Arenaria biRora, Cerastium 
trigynum, Sc1eranthus undhatus (So 48), Aquilegia transsylvanica, Arabis ovi-
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'ensis, Cardamine resedifolia var. gehda, Scdum RhodiOld.~ a\pestre, St:mpcr
.'ivum montanum, Saxifraga oppositifolia, bryoiJes, cymosa, moschata, Loise~ 
euria procumbens r Soldanella pusilla, Primula minima, Gentjana CXCi:::Cl, punc-

Fig. "ZS. Drei CharakterpBanzen der trans;;.rlvaniscben Alren: A Silene dinarica; .b' Silene 
Lerchenfeldiana; C Plantago gentianoides. - Original. 

ata, Veronica Baumgarteni (Bd. 1. 170), bellidioides, Galium sudeticurn) Achillea 
;churii (5.197), Doronicum Clusii, carpathicum, Senecio carpathicus) glaberrimu5 
S. 197), Artemisia Baumgarteni, Taraxacum nigricans. 

,6' 
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Schmelzwasserformation: Selaginella spinulosa, Lloydia serotina, 
l'ol:ygonum viviparurnJ Ranunculus glacialis, crenatus, Epilobium anagaUidi
folium, Viola biflora, Sweertia punctata, Gentiana verna, Pedicularis verticillata, 
versicolor, Baumgarteni, Bartschia alpin a, Plantago gentianoides (Fig. 25 C). 

1m graD en und gaozen wird man auch die Flora der transsylvanischen 
Alren nieht arm nennen durfen. Schon die eben zur Darstellung gelangte 
Aufzahlung einiger Leitpflanzen zcigt die Mannigfaltigkeit der Vegetation. 
Aber ein charakteristischer Unterschit:d bedingt den Gegensatz zum Burzen
lande trotz der g1eichen Hohe der Gipfel: der Rucktritt der Kalkfiora. 

Die transsylvanischen Alpen bauen sich aus kristallinischem Gesteine auf, 
und nur im Randgebicte des MUhlbachgebirges, zurnal im Talbecken von 
Petrozseny erreichen steile, hdl oder rosa gefarbte Kalkfe1sen cine landschaft
liche Bedeutung. Auch im Retyezatstocke) an der Paltina, erheben sich Kalk
berge, wahrend in den Fogaraser Alpen nur bescheidene Nester kristallinischen 
Kalkes tingelagert sind. Dart lieg'cn im Bezirke' der transsylvanischen Alpen 
die Standortc der Kalkpflanzen. 

\;Ver von den Hohen des Szuruls den Abstieg nach Felso Sebes wahlt, 
gelangt an scheme Kalkbander, an denen Scabiosa lucida, Salix reticulata, 
Achillea Schurii, Myosotis alpestri~, Saxifraga aizoides, luteo-\Oiridis, Kernera 
saxatilis, Leontopodium alpinum u. a. die Beschaffenheit des Substrats an
zeigcn, Die Piatra Rosie bei Pctrozseny (I 196 rn) abel' tragt ausgesprochen 
KalkBora. Ich nenne von den hier "'achsenden Arten nur folgende Beispiele: 
Scolopendrillm vulgare, Asplenium viride) Phegoptcris Robertiana, Polygonatum 
latifolium, Dianthus gigantellS::, integripetalus, Alsine frutescens, Clematis alpina, 
Anemone transsylvanica (So 235), Thalictrum foetidurn, Sempervivum Heuffelii, 
Sedum glaucum, 5axifraga rotundifolia, Hypericum umbellaturn (5. 67), Bu
pleurum falcatmn, M:elittis Melissophyllurn, Satureia Pulegium, Verbascum 
glabratum, Scrofularia lasiocaulis, Euphrasia salisburgensis, Valerian a Tripteris, 
Hieracium transsylvanicum {Bd, 1. 136) usw. Schwer passierbar ist das dichte 
Geblisch von Syringa vulgaris und Juniperus Sabina. Lychnis Coronaria, 
Sorbus Aria var. meridionalis, Evonyrnus latifolius: Primula officinalis var. Co
lumu<:::e und Fraxinus Ornus sind hier thermophile Sippen. 

Die Flierlerblische begleiten den Zsi! bis Zum Szurdukpasse hineio, \\"0 

zwischen Geranium macrorrhizum llnd montanen Arten noch Peltaria alliacea, 
Alyssum saxatile, Calamintha intermedia, Veronica Bachofeni und Campanula 
Gro5seckii auftreten. 

An der Pal tina im Retyezat wachst das EgelweiD so massenhaft, daD 
:nan, wie die Hirten s1ch ausdriicken, es ,fast mahen kanne. Auch die Ab
lange dieses Berges tragen eine Kalkflora. Von interessanteren Arten sammelte 
ch dort folgende: Delphinium elatum, Aconitum moldavicum, Anemone 
:ranssylvanica (S. 235), Biscutella laevigata, Alyssum repens, Arabis alpina, 
;axifraga Rocheliana,. aizoides, Athamanth~ hungarica, Helianthemum alpestre, 
:\ndrosace lactea, Scrofular~, :"'l!1~iocau1is, ~uphrasia salisburgensis, Kllautia 
ttnrifnli:l R~r;:ai::.nthnlO: KibmAft. Hinac111m villmmm u. ::1:. 
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1m !'ogaraser Hochgebirge bedingt die wilde Felsennatur oberhalb 
)00 m die stetige Abwechslung im Landschaftsbildc, aber auch cine grbDerc 
annigfaltigkeit der Flora, die von der Verschiedenheit dtr Standortsverhalt
sse abhangt. Salix )acquini und vielleicht auch anden:: ",' eiden des Hoch
~birges, die ieb sdbst nicht fand (S. 77), Oxyria digyna, Arcnaria biflora, 
hlaspi dacicum, Hutschinsia alpina, Draba carinthiaca, SemperllIvum lIlonta-
1m, Geum reptans, Viola alpina, Pinguicula alpina, Campanula trans~yl\'anica, 
:!necio glaberrimus (S. 197) sind fur diesen Abschnitt der transsylvanischcn 
Ipen besondcrs charakteristisch, obwohl sie vielfach im Pflanzenkleide wenig 
!rvortreten. Aber sie (ehlen in rnanchen anderen Tdlcn des Gebirges. 

1m Miihlbach- und Lotru-Gcbirge uberwiegen grasige Matteo, die 
~r Viehzucht dienstbar gemacht wurden, uber die Felsen, unci im Zusammen
mge damit tragen die breiten Hohen des viel niedrigeren Gebirges cine 
·mere Flo:-a. Wohl keine Art ist auf dieses Gtbict allein beschdinkt, weon 
lch das Vorkommen von Galium Kitaibelianllm und Hi eracin m Pa vichii 
;, 102) in den Vorbergen, von Arenaria biflora, Draba carinthiaca, 
.ra~is ovirensis, Carex dacica und Symphyandra \i\'anneri Be
:htung verdient. Auch die Zirbelkiefer \vachst am Cibinjascr in einem 
tinen Bestande. 1m ganzen aber gehbrt eine Durchquerung des Gt.
rges von Hermannstadt nach Petrozscny Zll den botanisch am wenigsten 
teressanten Exkursionen. Wie 5ehr die \i\T eidewirtschaft hier scbadigcnd die 
ianzenwelt beeinfiuJ3t, lehrt z. B. dn Vergleich zwischen der armcn Flora der 
ipfd und def wildromantisr.hen Cibinsklarnm mit ihrer reichcn Vegetation. 
elbst im Fruhjahre bleibt diese Tatsache besteheo, wenn auch die Walder 
1d Matten in der nachsten Umgebung cler »Hohen Rinnec durch den reichen 
lutenftor den Botaniker iiberraschen. Veronica bellidioidcs und der auf-
1lend haufige Bastard Geum montanum X ri\'alc lohnt schon die Muhc 
1d Zeit eines Ausflugs dahin. Genista sagittalis aber taucht die niederen 
ebirgslagcn in einen prachtigen, goldgelben Farbenton. 

Wesentlich ausgiebiger ist eine Tour nach clem Parcnggebirge bei 
~trozseny. Wer von hier aus liber die trockenen Matteo, auf denen Prunella 
ba, Genista sagittalis, Dianthus giganteu5 und D. Armeria iippig· gedeihen, 
1ch dem Paringul oder der Carja emporsteigt, an deren Gehangen fast aIles 
)geweidet ist, wird kaum eine Vorstellung von det iippigen Vegetation er-
11ten, die in den prachtvollen ZirkusUi.lern der N ordostseite den Botani~eJ,' 
=grii3t. Rier wachsen in iippigster Ftille Artemisia Baumgarteni1 Silene 
erchenfeldiana (S. 243), Thlaspi dacicurn, Arabis ovirensis und viele andere 
ippen von weiterer Verbreitung in den transsrlvan.isehen Alpen. Als Charakter
llanzen kbnnten aber genannt werden Allium ochroleucum, Bupleurum diver
folium, Symphyandra Wanneri, Crepis viscidula, Aposeris foeticia, Knautia 
llcifolia, vor aHem aber aus den tieferen Lagen Primula officinalis var. Co
rnnae und aus der subalpinen Region Potentilla Haynaldiana (Fig. 26), eine 
lcische Felsenpflanze, die hier ihren einzigen sicheren Standort besitz;t. 
:oglichenfaUs wachst die Ptlanze auch an anderen SteUen cler Fogaraser 
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Alpen, denn die altercn Angaben uber P. caulescens oder P. Clusiana be
ziehen sich yidleicht auf sit'. Beriicksichtigt man ferner, daB die Kalkberge 
des Talkesscls von Petro:~:,eny mit prachtigen FlicderbUschen sich schmucken 
una cincn reeht deutlichcn Antci} an thermophiler Y" egetation nchmen (S. 244), 
so kommt darin ein engerer AnschluO an die Berge cler Retyczatgruppc zum 
Au:;druck a]s Z11 den Gcbirgcn im Osten des Roten Turmpasses. Fogaraser 

Fig. 26. Potcntilla Haynaldiana) cine Cbarakterpflttnze 
des Pareng.Gebirges. - Original. 

Alpen einerseits und cler Stock 
des Retyezat anderscits sind die 
Zcntren jener gcwaltigen Ge
birgsmauer, die vom Burzenlande 
bis zur Porta orientalis (PaB von 
T eregova) politisch zwei Lander 
scheidet, ohne cine volkertren
nende Grenze zu bilden. Alle 
anderen Berggruppen sind eine 
Fiillmasse, in der jene Zentren 
liegen, und der Rote TUf.mpa13 
wiirde als Schnitt durch das Ge
birgc dieses jn cincn Ost~ und 
\V cstf1tigel zerlegen. Immerhin 
aber sind die pflanzcngeographi
schen Beziehungen so nahe) daD 
eine Aufteilung der transsylva
nischen Alpen meiner Ansicht 
nach unnatiirlich bliebe. Der 
Gegensatz verscharft sieh erst 
in clem Bezirke des Csernatales. 

Das Retyezatgebirge, als 
des sen sudliche Vorlage das 
kaum bekannte Vulkange
b i rg e am rechten Vfer des 
Wallachischen ZsiJ zu geJten hat, 
hringt in der alpinen Region 
wilden Hochgebirgscharakter zur 
Entwicklung, wenn auch die 
steil en Gehange der Retyezat
Kuppe selbst im Hochsommer 
durf und verbrannt erscheinen. 

Der Anteil der Kalkfelsen an der Gebirgsbildung ist nicht ohne Einfiufi auf 
die Zusammensetzung der Flora. Als Charaktertypen dieser Gebirgsgruppe 
nenne ich folgende: Dichelyma faleatum (5. 133), Elyna Bellardi, Nigritella rubra, 
Gymnadenia Frivaldskyana, Thlaspi dacicum, Draba Dorneri, Sempervivum 
montanum, Saxifraga Rocheli~a, Bupieurum diversifolium, Angelica Archan
gelica, Athamantha hungatl"ca, Androsace ~ arachnoidea, Plantago montana, 



Drittes Kapite1. Charakteri:itik cler Bellirke. 247 

Campanula transsylvanica, thyteuma Vagneri, Sympbyandra Wanneri, Ed~ 

raianthus Kitaibelii, Knautia lancifoIia, DOIOnicum cordatum, Senecio carnioli
eus, glaberrimus (5.197), Crepis viscidula und eine Anzahl !';ehr charakteristischef 
Hieracien aus def Gruppe Hololeion mit ihren Verbinduug-sgliedern gcgen 
andere Sectioncn :,S. 981. 

Der \ycstliche FHigel der Rctyezatgruppe, deren am 'weitcsten nach \Vesten 
vorgeschobener Posten die Szark6·Alpe (211}0 m:! bildct, blcibt an Hbhc zuriick 
und auch anste:hende Felsen spie1t:n nicht mehr die l~olle, "ie in dem lim 
fast 300 m hbheren Retyezat. An ihrem Fune gedeiht in Gebuschcll bereits 
Chrysanthemum macrophyllum, und in den montanen \Vtildcrn sol1 nath 
HECITEL Lonicera coerulea wachsen. 

Fast unvcrmittclt erhcben sich ubcr clem Teme:,talt', das bei Karclnscbes 
lrenig tiber 200 m hoch licgt, die breiten, grasigen Berge des Caleanului~ 

Stockes bis an die Grenzc der alpinen Region. Das hreite Tal der Bisztta, 
das irn Osten von Karansebes zur Scheidc des Eisernen Tor-Pas~cs ansteigt, 
isoliert diese Berge von den Hohen der Pojana Ruszka. RacHEL und HECI'TEL 

haben in treff]ichen Arbeiten die Flora diescr Gebirgc erforscht. Es gelang 
mir zwar nicht, aIle die von den genannten Botanikern aufgezilhltcn Arten 
wiedcrzufinden, aber meinc eigenen Aufnahmen erbrachten die Bestatigung da~ 
fur, daD die Vegetation der Retyezatgruppe gegcn ''''esten hier ihr Ende findet. 

Unter ocr Alpe Baiku sah HFCFFEL den einzigen Bestand der Zirbelkicfer 
im ganzen Geblete der Banater Alpen. Ob er \\'ohl heutc noch vorhanden 
ist, ware interessant zu erfahrcn; auch Knieholz ist schon rccht selten geworden. 
Urn den Zusammenhang mit den weiter ostlich gelegcncn Bergen zu zeigen, 
erwahne ich \-on der Szark6 und deren n~chstcr Umgebung folgende Bei
spiele: Juniperus nana, Orcochloa disticha, Avena versicolor, Poa alpina, laxa, 
Carex dacica, tristis, pyrenaica, fuliginosa, Juncus trifidus, Luzuia spadicea, spi
cata, Veratrum album, Lloydia serotina, Gymnadenia albida, FrlvaJdskyana, 
Salix herbacea, retusa, Alnus viridis, Thesium alpinum, Oxyria digyna, Poly~ 
gonum viviparum, Rumex scutatl1s, Dianthus compactus (Bd. 1. 152), Cerastium 
alpinum, trigynum, Sagina Linnaei, Alsine verna, Scleranthus neg1cctus~ 

Ranunculus crenatlls, Anemone alba, Aconitum Napellus, Delphinium elatum, 
Sedum alpestre, Arabis alpina, ovirensis, Cardarnine restdifolia, Saxifraga 
cymosa, moschata, stellaris, aizoides, bryoides, rotundifolia var. fonticola, Geum 
rnontanum, Potentilla chrysocraspeda (S. 208.), Hedysarum obscururn, Viola 
declinata, biRora, Bl1pleurum diversifolium, Laserpitium alpinum (S. 208), Me"um 
Mutellina, Heracleum palmatum, Loiseleuria procumbens, Rhododendron 
myrtifoliurn, Primula minima (5.216), Iongifiora, Soldanel!a pusil1a, Gentiana 
verna, nivalis, Pedicularis verticillata, Veronica Baumgarteni (Bd. 1 170), alpinaJ 

bellidioides, Plantago montana, gentianoides, Phyteuma paucifloru m, Symphyandra 
Wanneri, Adenostyles albifrons, Aster alpinus, Achillea Ungulata, Anthemis 
carpathica, Artemisia Baumgarteni, Senecio glaberrimus (S. 197), Doronicum 
cordatum, Saussurea discolor, Centaurea Kotschyana l Crepis viscidula, Hieracium 
villosum, alpinum. 
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6. Bezirk des Domogled'). 
(Bezirk 10 der Karte Il.) 

Die Flora der Umgebung von Herkulesbad ist eine der reichsten und 
nteressantesten ganz Europas; ihre Mannigfaltigkeit und Farbenpracht fuft 
lllschw'er dk Bilder subtropischer Vegetation in die Erinnerung zuriick. An 
kn senkrccht abstiirzendeo f tief gescharteten KalkfeJsen trjtt clem Botaniker 
;ine Fillle neuer Typen cntgegen, die er sonst vergeblich in den Karpathen 
iucht; und doch erscheint die raumliche Ausdehnung des Bezirkes bc
;chrankt. Der Domogled (1106 m) und der nUT etwas hohere Verfu Suskului 
1260 rn) mit ihren Vorlag'en bilden diese InseI inmitten stidkarpathischer 
Jegetation. Auf wallachischem Boden zieht die Kalkzone tiber den Draghi
:cnu nach def Piatra Clo.~anilor, die eine Hohe von 1427 m erreicht. Schon 
\'enige Kilometer oberhalb des Eades aber hat die Vegetation die pragnan
esten Charakterzlige veriorcn, wenngleich noeh vereinzelte Vorposten dieser 
:tlora tid im Herzen des Retyezat, an den Kalk\'v'anden der Paltina (5. 244), 
,ricderkchren. Gegen Norden zu cndet am Strasucz bei Mehadia mit spar
iehen Vertretern dicse Flora (Sideritis montana) Silene fb.veseens, Potentilla 
{eniezkyi, Crocus aurcus). Ihre Fort'>ctzung aber findd sic im Kazanpassc 
,berhalb Orsova (S. 192). 

Es wiirde den Rahmen dieser pftanzengeographischen Darstellung bci 
:eitem liberschreiten, wenn eine auch nur annahernd vollstandige Liste der 
\.rten gegeben wurdc) die in der Flora des unteren Csernatales \'orkommen. 
eh begniige mich mit der Schilderung def Exkursionen, die ieh wiederholt 
:icr Zll verschiedenen Zeitcn des Jahres unternahm. Die besonders charakte
istischen Sippen sind durch gesperrten Druck hervorgehoben. 

Schon auf den grasigen Matten llnterhalb des Bades, die im Sommer 
tark ausbrennen, und in den GebUschen finden sich Andropogon Ischaemum, 
1:... Gryllus, Haynaldia vill05a, Carex Michelii, Colchicum autllmnale, 
,1uscari tenuifloruffi) Orchis coriophora, ustulata, tridentata, cordigera, Ana
:amptis pyramidalis, Aristolochia pallida, Genista sagittalis, Lathyrus 
Iallersteini\ L. Nissolia) Vicia truncatula, BupJeurum afiine, junceum, 
lilaus Rochelii) Ferula commutata, Orlaya grandiflora, Primula offici
alis var. Co lumnae, Anchusa Barrelieri, Verbascum glabratu ID, Linaria 
enistifolia, Carpesium cernuum, Inula Helenium, Xeranthemum an
uum) Tragopogon orientalis u. a. Ein Teil dieser Arten tragt entschieden 
chon siidlichen Charakter. 

Uberraschende Farbenkontraste im Sommer und herrliche Herbstfarbung 
egen den BJattfall hin zeichnen die dichten WaIder des engen Tales aus. 

1; E\ne ansprechende Schilderung ~er''Vegetation dieses Bezirks gibt A. v. DEGEN, Flora von 

lerkulesbad. Budapest 1901. " 
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Hs zu etwa 700 m Hohe herrscht ein vielgestaltiger Laub\\'uld, in dem zwar 
.ie Buche uberwiegt, aber reichlich eingesprengt erscheinen dazwischen die 
;ilberlinde, Mannaesche, Eichen (Q. sessilifiora, Cerris, pubescens), 
,orbus torminalis, Corylus Colurna, der prachtige Baume bildet, Carpinus 
~etulu5, Acer campestre, und eine Anzahl Linden, die zwischen TWa platy
Ihy1105 und T, tomentosa stehen, Vi tis vinifera, die ich friihcr (BJ. 1. 19+) 
!icht fUr ursprunglich ansah, l\'achst hier tatsachlich wild. Die \\,'einrebe 
,ildet im hochstarnrnigen Buchenwalde eigenartige Gebilde. Die bis arm
tar ken und 110ch dickeren Stamrne wachsen mit den Baumen in die 110he 
nd entfalten ihre bliJhenden und bebHitterten Triche hoch oben in der 
~rone der Buchen, von der einen auf die benachbartc ubergehend. Dic 
;tamme aber hang en wie Taue oder Seile herab oder kriechen in wllndeI
ichen Krummungen am Boden hin. 

Neben den genannten Gliedern dieses Mischwaldes, dencn sich oft noch 
~uJ3baum, Birnbaum und Apfelbaum zugesellen, cntfaltct sich ein uppige~ 
Jnterholz, besonders schon entwickelt am \VaJdrande oder an lichteren Stdlen. 
~s setzt sich zusamrnen aus folgenden Arten: Carpinus duincnsis, Sorbu~ 
\ria var. meridionalis, Cotoneaster tomentosa, Prunus Mahaleb, Cytisus 
Ligricans, austriacus var, Heuffelii, E\'onymus latifolius, Cotinus 
~oggygria) Staphylea pinnata, Cornus mas, Syringa vulgaris, Viburnum 
Jantana, Lonicera Xylosteum u. a. 1m Schatten aber gcdeiht Ruscus acu
eatus, Hypoglossum und das Strauchwerk umschlingt neben der Clematis 
!italba und dem Hopfen Tamus communis und Calystcgia sylvatica. 

In einer hoheren kegion iibcrnimmt die Buche allmahlich die fiihrende 
~oliej das Unterholz wird einformiger und Acer Pseudo-Platanu:;, Evonymu!:$ 
"Crrucosus und dichtes Spiraengebusch bleiben als Begleitpflanzen trcu. Am 
)omogled endet der Buchenwald bei et\\'a 1000 m Hahe, urn in der Gjpf~region 
reien Felsbildungen und steinigen Matten Raum zu gewahren. \Vie Knieholz 
,·achse.n hier an den steiien Boschungen dichte FliederbuEche, oft kaum I m 
loch, und schaffen im Fruhjahre mit ihrer Bliitenfulle ein bezaubcrndcs Bild, 
)azwischen gedeihcn Lonicera Xylosteum, Cotoneaster integcrrima, einzelne 
:ytisusstraucher) vor aHem auch der Bastard \"on Sorbus Aria var. meridio
Lalis mit Aucuparia, Vom Gipfd erblickt man kIeinere Bestande der pinus 
.ustriaca var, Pallasiana, in vereinzelten Baumen ziemlich we it herab· 
,ehend. 

Nicht minder reich aIs diese VergeseIIschaftung der Holzgewacbse ist der 
3liitenflor der Stauden im Walde, namentlich an den helleren Standorten, 
)ie wichtigsten hier vorkommenclen Arten sind folgende: 

Scoiopencirium vulgare, mehrere Aspidium-Arten, namentlich A, acu
eatuID, 

Poa nemol'alis, Festuca sylvatica, Eiymus 'europaeus, Milium effusum, Carex 
omentosa, Michel ii, virens, ventri cosa, brevicollis, Luzula sylvat1ca, 
.ngustifolia, Forsteri, Gagea lutea, Scilla bifolia, Erythronium Dens Canis, 
\sparagus tenui folius, Cypripedium Ca1ceolus. 
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Pari eta ria cJfficinalis, I .. ychnis Coronaria, Dianthus trifascicuiatus, Ane
mom: Hepatica. Hellcborus purpurascens VaL Baumgarteni, Lunaria 
rcdi\'j\·;t, Cardaminc rmpatien~, Arabis Turrita, Alliaria officinalis, Corydalis 
cava, Orobus \"ernus, Geranium macrorrhizurn, Mercutialis oYata 1 
Euphorbia amygdaloides, Viola mirabilis, Hypericum hirsutum, Hedcra Helix, 
Fcrula commutata, Physocaulis nodosa. 

Physalis Alkekengi, Lithospcrmurn purpureo-coeruleum, Atropa Belladonna, 
Scopolia carniolic3, Scrofub.ria nodosa. Scutcllaria altissirna, 1vldittis 
Mdissophyllum, ~Ielissa officinalis, Asperula glauca, taurinCl., Galium 
SChllhcsii, Valcrianct offlcinali.<:., Campanula bononiensis, glomerata, 
Gros:-cckii, Il1ula ConyzD., Chrysanthemum corymbosum, macrophyllum, 
Hicracium murorum, transsyh'anicl1m (Bd. 1. 136) und dessen 1,5. 94 schon 
Cfwahnte Bastardformcn. 

Die Grenzen zwischen unterern },Iischwalde und den fast reincn Buchen
bestanden der hiJhercn Lagen \'erwischen sich auch in der Zusammensdzung 
der Begleitpflanzcn. Immerhin gehbren ruehr den obercn Regionen an Carex 
digitata, Isopyrum thalictroidcs, Arabis hirsuta, Dentaria bulbifera, Potentilla 
chrysantha, Aremonla agrirnonioidcs, Geranium phaeum, Robcrtianum 1 

Chaerophyllum aureum, Symphytum tuberosum, Asperula odorata, an
gcblich ohne Cumarin ,= A. Eugeniac). Telckia speciosa (Bd. I. r39\ 
l'renanthes purpurea, Aposeris foetida, Senecio nebrodensis, Doronicum 
cordatuOl. 

Die intcressantcstcn Typen aus der Flora des Domogled gehbren in die 
Vegetation der Felsen, und hier findct der Botaniker vielfach die cinzigen 
Standorte in der Flora der Karpathen und Seltenheitcn ersten Ranges. Als 
Bcispiele nenne ich: 

Pfiegoptcris Robertiana, Ceterach officinarum. 

Festllca rupicola, valesiaca) Diplachne serotina, Oryzopsis vires
cells, holciforme, Stipa Calamagrostis, Sesleria filifolia, Allium 
t1avurn, Dianthus lntegripetalus, banaticlls, giganteus, Silene petraea, 
Alsine banatica, Moehringia muscosa, Cerastium banaticum, Aquilegia 
nigricans, Aethioncma saxatile var. banaticum, Kernera saxatilis, 
Arabis procurrens, arenosa, sagittata, Peltaria alliacea, Alyssum 
gemonensc, Biscutella laevigata, Draba lasiocarpa, Sedum glaucum, Saxifraga 
cuneifolia) rotundifolia Var. Heuffelii, Aizoon, Rosa pimpinellifolia, Linum tau
ricum, Hypericum Rochelii, Circaea Lutetiana, Athamanta hungarica, 
Laserpitium latifolium, Seseli Libanotis vaT.leiocarpa, S. rlgjdum (Fig. 27A,\ 
gracile (Fig. 27 B). 

Primula Auricula var. serratifolia (S. 57), Vincetoxicum iaxum, 
Pedicularis campestris, Veronica urticifolia, Thymus comosus, Stach ys nitens~ 
'Nepeta pannonica) Galium Kitaibelianuffi, Edraianthus Kitaibelii, 
Campanula divergens, lingulata, Aster tinctorills, Inula ensifolia, Cen
taurea atropurpurea, Lecrfttodon aspe'i, Hieracium bifid':!m. 



Drittes Knpitel. Chnrnkteristil-: der Betirke. 251 

Fig. 27. Zwei c1u.rokteristische Dolden der Stidwestka.rpathen: A SeseH rigidttm; B Seseli gracile. 
- Original. 
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. An den Fcl!:en und auf den steinigen Matten def Gipfelregion kehren 
viele def Felsenpflanzen wit:der, die schon in tieferen Lagen vorkamen. Von 
noeh nicht gcnannten Sippen nenne ieh Juniperus nana, Carex hurnilis, Phleum 
montanurn, Sesleria rigida, Gagea succedanea, Lilium Martagon, Poly
gonatum latifoliurn, Ornithogalum pyrenaicuffi, Iris Reichenbachii, 
CrocLls banaticlls, Orchis globos3, sarnhucina, SHene flavescens, Thlaspi bana
ticum, Sempervivum assimilc, Heuffelii, Saxifraga adscendens, Rosa alpina, 
Potentilla micrantha, Potentilla arcnaria var. Tommasiniana, Dorycnium 
herbaceum, Geranium bohemicllffi (an FeuerpUitzen), Linum hologynurn, 
Digitalis ambigua, Tel1crium montanllrn, Thymus Jankae, Scabiosa banatica, 
Cephalaria lacvigata, Galium vernurn, Asperula capitata, Valerian a 
Tripteris, Podanthurn canescens var. salicifolium, Cirsium Erisithales, 
Achillea crithmifolia, Senecio papposus, Centaurea variegata, Hieraciunl 
\'illosum, sabinum. 

Schon die alteren Botaniker machten, mit vollem Rechte auf den er
staunlichen Pflanzenreichtum der Pecseneska-Schlucht (= Prol<iz) aufmerksam. 
Viele der Seltenheiten des Domogled begrUOen auch hier den Botaniker. 
Auner ihncn sah ich hier Doeh Thesium linifolium, Silene Cserei, Moeh
ringia pendllla, Delphinium fissnm, Syrenia cllspidata, Isatis prae
cox, Genista radiata, Geranium lucidum, Peueedanum longifoliuID, alsa
tiCLIID, Siler trilobum, Calamintha graveolens, Echium altissimurn, Digitalis 
ferruginea, Calamintha Pulegium, Galium erectum, Crucianella oxyloba, 
]"urinea macrocalathia, Echinops banaticus u. a. Eine eigenartige Stellung 
unter den Plloselloiden nimmt hier Hieracium Heuffelii (= H. Herculis) 
cill) dessen phylogenetische Beziehungen wohl noch etwas unklar sind. Auch 
Fcrula Heuffelii verdient als dacischer Typus hohe Beachtung. 

Ziihlt man Ztl diesen im vorstehenden gegebellen Listen noah Fritillaria 
ten ella, Limodorum abortivum, Parietaria ramifiora l Laserpitium 
Archangelica und Saxifraga Rocheliana, die zu den nicht haufigen Typen 
cler Flora von Herkulesbad geh6ren, so ergibt sich eine recht stattliche Reihe 
auOerst seltener Arten. An sie reiht sich auch Sison Amomum anI die 
hier, in schattigen \\7aldern u.:n das Bad, den einzigen ungarischen Standort 
besitzt. 

Auf dem etwas hoheren Verfu Suskului bilden neben bereits genannten 
Arten Stipa pulcherrima

l 
Viola Jooi, Campanula expansa (Welandii), 

Aster alpinus, Ccntaurea triniaefolia, Crepis viscidula und vor aHem 
Mulgedium sonchifolium, ein ausgesprochen dacischer Typus, eine 
charakteristische Vegetation. Dazu kommt der von A. DEGEN entdeckte 
Astragalus depressus. 

Auch Taxus baecata (Suha Padina) und Juniperus Sabina (Csoricshbhe) 
fehlen endlich der Flora dieses Bezirkes nicht; an dem Standorte der Eibe 
sind auch Edeltannen der Buche beigemischt. 

Kein Gebiet im Kranze d~r Karpathen ist mit den balkanischen Gebirgen 
so eng verkntipft, wie di~_iKiollroerge des Csl:rnatales; keine Landschaft zeigt 
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dabei so starke mediterrane AnkHinge, wie hier in den \i\-'aldern und an den 
F elsen von Herkulesbad. 

Wiederum decken sich diese Verhaltnisse der Verbreitnog- mit den Tat~ 
sachen der Lepidopterenfauna. Omia Cymbalariae jst in den sudlichen 
Alpen heimisch und hat sich von hier einerseits nach den Pyrena en und den 
Gebirgen Zentralspaniens, anderseits nach Bosnien verbreitet. Der Domoglcd 
ist der einzige Fundort im ganzen Gebiete der Karpathen. Ahnlich liegen 
die Verhaltnissc fur Erebia melas; sie fliegt am Retyezat, auf dem Gebirge 
zwischen Korniareva und Baia de Arama in RU01anien, also am Gugu (229.l 01\ 
Gadeanu (2229 01), Muntele Babii(I934 01), ferner am Domogled, bci Or50\'a und 
Turnu Severin (Bericht von Dr. F. PAX jun.). 

7. Das westsiebenburgische Randgebirge 

a. Bt>::;irk dcr Pojana Rus::;ka (Bezirk II cler Karte II). 

Die frUher (Bd.1. 93, 216; gcgebenc Glicderung des siebenbUrgischen 
vVestrandes 5011 hier zur Trennung drcier pflanzengeographischer Bezirke 
verwendet werden, deren Abgrenzung voneinander def orographische Bau 
des Berglandes Schwierigkeiten bereitet. Durch die tiefe Furche des Maros ... 
tales wird noch am besten geschieden das GelJiet zwischen Strell und Ternes_, 
das in der Hohe des Eisernen Tor-Passes mit der Retyezatgruppe verwachst; 
das ist das Mittelgebirge der Pojana Ruszka. 

Das selbst in den hochsten Erhebungen weit unter der Bal1mgrenze 
zuriickbleibende Gebirge enclet westwarts in clem mit Reben bepfianzten Hiigel
lande irn Osten von Arad; seine Gehange tragcn Laubwald und sind vielfach 
zu Kulturzwecken in Anspruch genommen. Jm ganzen ist das Gebiet bow 
tanisch wenig bekannt, wenn auch gronartige Entdeckungcn kaum zu er ... 

warten sind. Aus eigener Anschauung kenne ich die Ruszka (1359 m), die kh 
von Ruszkica aus erstieg. 

Sie ist ein wasserreicher Berg, dessen Gipfel wettvolles Weideland tragt, 
wahrend an den Gehangen Buchenwald mit eingestreuten Bestanden der Edel
tanne sich entwickelt. Die Waldflora zeigt keinen ausgesprochenen Charakter; 
sie stimmt mit. der ostkarpathisehen Vegetation durchaus uberein. Als Bei':' 
spiele nenne ieh Galium Schultesii, Epilobium montanum, Arum maculatum, 
Hieracium transsylvanicum (Bd. I. 136), Prenanthes purpurea. Stachys sylvatica, 
alpina, Gentiana Asclepiadea, Chaerophyllum aromaticum, Hypericum hirsutum, 
Melandryum nemoraIe, Asperula odorata, Arabis Turrita, Euphorbia amygda-
loides, Knautia .sylvatica u. a. , 

An den Felsen gedeihen Arabis arenosa, Silene dubia, Saxifraga rotundi
folia, Moehringia muscosa, Sedum glaueum, Veronica urticifolia, wahrend an 
den Bachufern Telekia specios. (Bd. I. 139), Scrofulari. alata, Salvia glutinosa, 
Sambucus Ebulus wacbsen und auf Petasites massenhaft Orobanche flava lebt. 



254 Ihitter TciL Zwciter AbschIlitt. 

Auf ckn B:..:r~\viesen sind Hicracium aurantiacum, AchiHea magna, Veratrum 
<llbufl1 , Gcnista sa~jttalis, Galium Cruciata, vcrnum Charakterpflanzen, und 
am Gipfd bilJcn VaccinlUffi ::\Iyrtillus und Vitis Idaea kleinere Gebusche. 

Die Kalkfelsc:1 des Talbeckens von Fctrozseny bis durch den Szurdukpail 
hindurch und die Berge def Domogledgruppe bilden nicht die einzigen Stand
oTte Jer Syringa nllgaris in den Karpathen. 1m Gebiete von Vajda Hunyad, 
namcntlich in den wcstlich davan gekgcnen Tlilern von Limpert und Gowasdia, 
die clem ijstlichcn Teile def Pojana Ruszka angehbren, s:chmiickcn Flieder
strauchcr die Gehangc auf cine Strecke von mehr a]s 15 Kilometern bis hin
auf geg:..:n Runc, ahnlich wic in den sucllichen Abhangen cler Domogledgruppe 
der Flicclcr nicht £ChIt. Seine Standorte fallen demnach, wit.; cs auch fLir 
Quercus conferta zutrifrt, inncrhalb des auf Karte II angegebenen Areah der 
SiIbcrlindej sic decken sich aber fast genau mit jenen Grcnzen, denn auch 
bei Al~{') und Fdso Grohat in def Gegend von Korosban:ya im Norden des 
Maro:';tales \vachst def Fliecler und ebenso im Lotrutale am Ausgange des 
Roten Turmpasscs. Vom Cs~iklyaiko, \\'0 er angcgeben wiTo, kenne ieb ihn 
nicht; in cler Hagym<isgruppe und bei :\1cdiasch 1,11edgycs) diirfte cr kaum ur
sprlinglich \'Ot kommcn. 

b, BI',::irk des Hiltargcbilgcs (Bezirk 12 cler Karte IIi. 

1m Osten von Arad und GroOwardein (Nagy V;irad) beginnt ein niedriges 
Ililgcllancl, dJ.s allmahlich zu cler Hohe cler Biharia emporwachst, clurchfurcht 
Yon den Talern cler Koras gegen Westen, gegen das lnnerc Siebenbiirgens 
von den Zuflussen des Ar<lnyos und cler Kl. Szamo.c:. Das dem Bihargebirge 
vorgeJagerte siebenbilrgische Erzgebirge bilclet im allgemcinen einen steilen, 
unvermittdten Abschlufl gegcn das innere Hochland. 

1m west lichen Randbezirkc dringen TWa tomentosa, Vitis vinifera, Ju
glans regia und Fraxinus Ornus mit Ruscus aculeatus und Tamus communis 
in von Sliden her geschlossencr Verbreitung gegen das Innere des Gebirges 
ein; auch gelingt noeh die Kultur der edlen Kastanie, von der noch bei 
Rezbanya Baume stehen, die freilieh nicht al1jahrlich fruchten. Anderseits 
erfolgt die Besiedlung cler niedrigen Hohenlagen 5ehr energisch durch thermo
phile Sippcll des ungarischen Tieflandes. Als Beispiele hiclfiir nenne ich 
nach den Arbeiten von A. \', KERKER, clem die Grundlagen der Pflanzen
geographic cler Biharia zu danken sind, foIgende: Amygdalus nan a, Galega 
officinalis, Linum hirsutum, flavum, austriacum, Dictamnus albus, Thymelaea 
Passerina, Tordylium maximum, Nonnea puila, Echium rubnlm, PodanthUIn 
canescens, Aster aeer, Anthemis rnacrantha, Carthamus lanatus, Lactl1ca 
sagittata, viminea, Crepis rhoeadifolia. Doronicum hungaricum und Hieracitlm 
tenuifolium sind Typen cler ungarischen MitteJgebirge. 

Bis etwa 800 m H6he spielt in der Biharia die Eiche (Quercus Cerris, 
pubescens, sessilillora) als I.'{alclbaum eine, wichtige Rolle, dariiber folgen 
Buchenwalder, deren obere Grenze bei 1410 m anzusetzen ist, und dann die 
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Fichtenregion, die freilich durch intensiv betriebenc \\'cickwirtschaft stark 
dezimiert wurde. 1m Durchschnitte berechncte A. \'. KEl\_:\EH. die obere Grcnze 
auf 1650 ID. Die alpin en Matten werden nur wenig ,'On 5ubaJpinem Strauch
werke unterbrochen, das sich aus Juniperus nana, Knicholz, Salix :;iicsiaca, 
Alnus \riridis , Vaccinium Myrtillus und \'itis Idaca, Bruckcnthalia spiculifulia 
(Bd.1. 155) zusammensetzt. Jcdenfalls [chIt mit dcr Alpenrosc auch die Zirbel. 
und keine alpine \Veide bewohnt die Gipfel. 

\Ver etwa von Rezbanya die Biharia in der lZichtung" gt'gcn TOpi.lnfaka 
tiber die hochsten Erhebungcn durchqucrt, wird den Eindruck tincr recht 
armen 1'l.lpinen Flora gcwinnen. .Nur in bescheident.'ll Grenzcn cntwickcln sicb, 
soweit nicht Kalksubstrat ansteht, Felscn, lind auf den MattcH ist die V cgctation 
im Sommt:r vollkommen abgeweidct. Die Berge sind hier cben noch zu 
niedrig, urn eine grbj)ere Mannigfaltigkeit del' Vegetation zu bt:Jing·en. In Jer 
montanen Region sind Crocus Heuffelianus und banaticus, Serupcrvivum 
as simile, Saxifraga cuneifolia, Pleurospermurn austriacum, Gentiana Asclepiadca, 
Pulmonaria rubra, Symphytum tuberosum, cordatum, Veronica Bachofeni, 
Stachys alpin.a, Melittis Melissophyllum, Campanula abietina, j\posL'ris fncti(b, 
Chysanthemum rotundifolium, Doronicum austriacum) Senecio ntbrodensis, 
Hieracium transsylvanicum (Rd. I. 136) charakteristische Arten. 

Relativ klein ist die Reihe der Gewachsc, die der Flora der Formationcn 
libel' der Baumgrenze in der Biharia ihr Gcprage verleihetl, und ceht alpine 
Sip pen fehlen unter Ihnen fast ganz. Sic llmfaOt etwa folgende Artcn: 

Lycopodium alpinum, Selago. 

Phleum alpinum, Poa alpina, Carex atrata, tristis, irrigua, die sonst in 
den Karpathen eine rceht seltene Pflanze ist, Luzula sudetica. Allium ochro~ 
leucurn. 

Thesium alpinum, Polygonum Bistorta, Rumex arifoHus, alpious, Dianthus 
compactus (Bd.I. 152), Heliosperma quad~lfidl.lm, Scleranthus uncinatus (S, 48, 
Anemone alba, narcissifiora, Aconitum Napellus) Arabis Halleri, Saxifraga 
Aizoon, stellaris, fontieola, Potentilla chrysocraspeda (S. 208), Hypericum 
alpinum (S. 208), Viola biftora, declinata, Epilobium alsinefolium, Laserpitium 
alpinum (5. 208), Meum Mutellina. 

Sweertia punctata, Gentiana lutea, pl1nctata, Rhinanthus alpinus, Pe
d iculari s verticill ata, Adenostyles albifrons, Homogync alpina, Solidago' 
virga aurea var. alpestris, Gnaphalium norvegicum, supinum, Centaurca plu
mosa, Scorzonera rosea (Ed. I. 152), Mulgedium alpinuffi, Leontodon croceus, 
Crepis viscidula, Hieraciuffi aurantiacum. 

Die aus trachytischen Gesteinen (VlegyaszaJ und 5chiefern (Bihar) auf
gebauten Berge sind relativ pflanzenarrn, d,agegen erhalten die kalkreichen 
Substrate1 wie z. B. die Berge oberhalb Vidra im Aranyostale und das an 
seinen Randern stark zerrissene Plateau der Piatra Batrina, cinen nicht un
wesentlichen Zuwachs an interessanten Kalkpflanzen. Ais soIche mussen im 
Gebiete der Bibaria gelten: 
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Gymnadcnia odoratissima, Epipactis rubiginos3, Cypripedium Calceo]us, 
Dianthus integripctalus, Clematis alpina, Aquilegia nigricans, Delphinium ela
tum, Aconitum Lycoctonum, Arabis a!pina, Sedum glaucum, annuum, Coto
neaster tomentosa, Cytisus leiocarpus, Hypericum umbellatum (So 67), 
Primula officinalis vaT. Columnae) Cortusa Matthioli, Soldanella hungarica, 
Euphrasia salisburg-cnsi~, Asperula capitata, Scabiosa lucida, Phyteuma 
orbiculaTe) Campanula pusilla, Edraianthus Kitaibelii, Aster alpinus, Leon
topodium alpinum (Bd.1. I33,) Doronicum cordatum, Senecio papposus, Car
duus glaucus, Anthemis macrantha. 

\\'enn bei diescr Sachlagc das Bihargebirge a15 besonderer Bezirk unter
schicden \vurdeJ so war die ansehnliche Zahl der Endemismen, die sich hier 
finden~ dafur maDgebend, und eine Gnlppe von Arten, die sonst im Gebiete 
ucr Karpathen, zumal 1m Osten, zu gro{3cn Seltenheiten gehoren. Zu letzteren 
gchbrt schon das (S. 98) besprochene Hieracium Hazslinszkyi; an dieses 
rcihen sich an Moehringia pendula li.nd Geranium lucidum. Gentiana 
Clusii, eine im vVesten haufige Pflanze, findet sich in den Ostkarpathen nur 
noch im siebcnburgischen Erzgebirge, und die von mir bei Ghirda de Susu 
im Ar.:inyostale in zicmlichen Bestiinden aufgefllndene Cardamine tri[olia 
1st sonst fur Sicbenbtirgen eine zweifelhafte Pflanze. Auch cler neueste Mono
graph der Gattung I

) kennt sic nur aus den V:estkarpathen. 
Von den Endemismen der Biharia erwahne ieh zunaehst das Melarn

pyrum bihariense, cine, wie es mir schtinen will) ctwas kritische Art. Die 
nelleren Floristen Siebenbiirgens kennen aus den ostlichen Karpathen kein 
1\1. nemorosurn, sondern zichen die dafur gehaltcne PRanze durchweg zu der 
oben genannten KER:\ERschen Species. In dieser Auffassung vermag ich 
ihnel1 nicht Zli folgen, denn mir ist es unmoglich, einen durchgreifenden spe
zifischen Unterschied zwischen der siebenblirgischen Pflanze und clem deutschen 
M. llemor05um zu linden. Dagegen kenne ich aus dem Bihargebirge von 
mehreren Standorten des oberen Aranyostales ein Melampyrum, das auf die 
ursprungliche Diagnose A. v. KERNERS vorzligtich pant und das ich fUr das 
echte M. bihariense halte. Seine schmalen Blatter und das eigenartige Blau 
cler Brakteen verlciht ihm schon habituell einen sehr auffallenden Habitus. 
AuDerhalb deT Biharia sab ich bisher die Art nicht. 

Von den weiteren Endemismen nenne ich Pedicularis limnogena, 
Syringa Josikaea (5.341, Hieracium porphyriticum aus der Section 
Hololeion (5. 98), das in SIM01\KAIS Enumeration verkannt ist, und Endlich 
das prachtige Liliurn Jankae aus der Verwandtschaft des L. carniolicum, zu 
deal es in sehr nahen verwandtschaftHchen Beziehungen stebt. Die prachtige 
Fftanze kommt auch im siebenblirgischen Erzgebirge vor, und nach HEUFFEL 
wurde sie von Pfarrer VUCHETICH 1847 auch an der Branu in der Na:he 
des Szarkostockes gefunden. Bezuglich der Syringa vulgaris von GroMt 
vergl. S. 254. 

1) o. E. SCHULZ, Mono_gr"'~~~ille. ENGLns bot. Jamb. xxxn (190S)· 394· 
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c. Dcr Bcoid.: des siebrnbiirgischcfI E"zgebirgcs (Bezirk 13 der Karte II). 

Am rechten Ufer des Aranyos zieht vom Kalkmassivc des V ulkans cine 
:one zerkllifteter Kalkberge gegen Nordosten, urn mehrere Kilometer unter
lalb Offcnbanya auch auf das Hnke Ufer tiberzutreten. Sic endet mit der 
,ertihmten Tordai Hasadek bei Torda. 1m wesentlichen bildet dieses Gebirgs .. 
'lied ein niedriges Kalkgebirgc, das nirgends tiber die obere Grenzc des 
~llchenwaldes allfsteigt, und das zu den aus gleichem Substrate bestehenden 
~ergen der Biharia in den nachsten Beziehungen steht. Gentiana Clusii und 
.. ilium Jankac sind ein gemeinsamer Besitz beidcr. 1hre orographischc Ab
~ennung voneinander durchzufUhren, wird immer \",illktirlich bleiben. Ein 
r ergleich der Flora des Vulkans bei Abrudbanya (I26y m) mit der Vegetation 
.er Kalkberge urn Torda oder Toroczko, die urn 100 m niedriger sind, zeigt 
inen mehr montanen Charakter im Sildwesten und starkere thermophile Ztige 
n Nordosten. 

Wer von der Nordseite her die iiberaus steilen Boschungen des Vulkans 
mporklettert, gelangt bei etwa I 150 m auf eine waldumsaumte Bergwiese, 
uf der Pedicularis campestris, Centaurea phrygia, Gentiana carpathica, Pimp i
ella magna, Astrantia alpestris, Cirsiurn Erisithales, Hypochoeris maculata, 
'rifolium ochroleucum, Erythraea Centaurium, Hieracium umbellatum, Carlina 
ulgaris, Origanum vulgare u. a. cine charakteristische Vegetation hilden, 
!ahrend am Waldrande Telekia speciosa, Anthriscus nitida, Carduus Perso
ata, Gentiana Asclcpiadea, Aconitum moldavicum, Salvia glutinosa in tippigen 
~estande3 wachsen. 

Der Buchenwald ist mit einer reichen Fiille von U nterholz durchsetzt 
:nd schwer passierbar. Neben clem dichten Spiraengebtisch ist namentlich 
~ibes alpinum und S~rbus Aria var. Mougeotii (5. 82), charakteristisch. 
Ton Stauden fallen in erster Linie Helleborus purpurascens, Hieracium 
ranssylvanicum (Bd. 1. (36), Pulmonaria rubra. Stachys alpina, Hyperi
urn hirsutum, vor aHem aber das so haufige H. umbellatum (S. 67) in 
.ie Augen. An den Fe1sen sah ich Phegopteris Robertiana, Melica ciliata, 
10ehringia muscosa, Saxifraga Aizoon, Sedum glaucum, Laserpitium latifolium, 
~uphrasia sali5burgensis, Scabiosa lucida, banatica, Thymus comosus u. a. 

Von Torda ftihrt der \Veg tiber grasige Matten, die im Hochsommer 
tark verbrannt erscheinen, in westlicher Richtung nach der auch landschaft
,ch so sehr beglinstigten Klamm, der Tordai Hasadek. Am FuJle der Felsen 
'ntwickelt sich ein dichtes Buschwerk von stark J)ontischem Einschlage, in 
lem Cornus mas, Acer tataricum, Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, 
;orbus Aria var. Mougeotii nicht fehlen., 

An den fruchtbareren Stellen der Scblucbt, wo sicb allmiihlich Humus 
nsammelt, sowie in den Felsspalten oder zwischen den Blocken des .Bach
.fers wachsen Carex brevicollis, eines der seltensten Riedgraser Sieben
lurgens, Avena decora, Melica altissima, Fritillaria tenel1a, Polygonatum lati-

Pax, Karpathen. II. 17 
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folium, Asarum europaeum, Parietaria offidnalis, Urtica dioica, Melandryum 
nemorale, Actaea Cimicifuga, Anemone Hepatica, Delphinium fissum, 
Lunaria rediviva, Silene nemoralis, Waldsteinia geoides, Mercurialis Qvata, 
Viola JODi, mirabilis, Hypericum elegans, Torilis infesta, Cnidium apioides, 
Silaus Rochelii, Ferula sylvatic3, Ferula Sadleriana, Primula offici
nalis var. Columnae, Linaria italica, Veronica orchidea, Pedicularis campestris, 
Scutellaria altissima, Galium Schultes ii, Scabiosa banatica, flavescens, Cepha
laria radiata, Valeriana collina, Cirsium fUTiens, Lactuca muralis u. a. Ein 
Gemisch von Arten des Hugellandes mit Sippen def Waldfiora Yereinigt 
skh zu einem vie1gestaltigen Gesamtbilde. 

An den Felsen selbst stehen Cystopteris fragilis mit Asplenium Tricho
manes und A. Ruta muraria, ferner SelagineHa helvetica, Melica ciliata, Allium 
pallens, Iris hungarica, arenaria) Dianthus giganteus, spiculifolius, Moehringia 
muscosa, Paronychia cephalotes, Thalictrum foeticium, Aconitum Anthora, 
Arabis arenosa, Alyssum argenteum, Isatis praecox, Biscutella laevigata, 
Sedum glaucum, maximum, Sempervi YU m blandurn, Saxifraga Aizoon, 
Rosa pimpineUifolia, Potentilla thuringiaca, Coronilla varia, Medicago minima, 
Linurn flavum, tenuifolium, Seseli gracile (5.251), rigidum (5. 251), glaucum, 
Gentiana cfuciata, Scrofulada lasiocau1is, Dracocephalum austriacum, Podan
thum canescens, Phyteuma orbiculare, Campanula rotundifolia, sibirica, Aster 
tinctorius, a 1 pi n u 5, Senecio nebrodensis, Anthemis tinctoria, Leontodon asper, 
Inula ensifolia. 

Die seltenste PHanze der Tordaer Schlucht aber ist das Allium obliquum 
(Fig. 28 el) cine sibirische Pflanze, die hier in Europa ihren cinzigen Standort 
besitzt. Sie wachst an fast unzuganglichen SteBen der Schlucht, wo sie 1858 
der urn die Erforschung der Flora von Torda und Umgebung verdiente Apo
theker GABRIEL WOLFF entdeckt hat. 

Gam ahnliche Zusammensetzung zeigt die Kalkflora des Szekelyko bei 
Toroczko, wo die aus der Retyezatgruppe bereits bekannte, auch aus der 
Tordaer Sehlucht genannte Saxifraga Rocheliana wachst. Von noeh 
nicht aufgezahlten Arten sah ich hier noch Teucrium montanum und Centaurea 
atropurpurea. Dagegen halte ich die Angabe aber Hieracium alpinum fur 
irrttimlich; es dUrfle sich urn H. dentatum (S. 93) handeln. Ligularia car
pathica, die G. WOLFF nennt, ist spater nicht mehr wiedergefunden worden. 

Am Kecskeko und an der Piatra Csaki (Csaklyaiko) bei Felso Gald kehren 
die meisten der Arten· aus der Tordai Hasadek wieder. Der Kalkblock der 
Piatra Csaki aber besitzt schon zahlreichere montane Sippen. Von solehen 
sind beachtenswert Narcissus radiiflorus, Orchis globosa, Aconitum moldavi· 
cum, Saxifraga luteovirides (Bd.1. 164), adscendens, Cotoneaster integer
rima, tomentosa, Stachys alpin'll Calamintha Baumgarteni 1 Pedicularis cam
pestris, Asperula capitata, Valeriana Tripteris, Doronicum austriacum, 
Hieracium aurantiacu'D1 , villosum. Die Flora dieses Berges besitzt ferner 
unter anderen "Arten Aven~;~urgens, Ir~~ subbarbata, Lathyrus Haller
steinii, Cbrysanthemum 1rla<:rophyllum und Herminium Monorchis. 
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Fig. 28. Zwei Cbarakterptlanzen des siebenbiirgischen Etzgebirges: Saponaria belIidifoiia. 
A lhbitttsbild; lJ einzelne Blute. - Allium obliqllUttl. C Uabitnsbild; D einrelne Blute. - Original. 
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::\Ian wird ohoe Zweifel die Flora des siebeubtirgischen Erzgebirges, dessen 
prachtige Laubwalder und stene, oft unzugangliche Felszacken flir eine stete 
Abwcchslung im Landschaftsbilde sorgen, zu den pftanzenreichen Gebieten 
Siebenburgens rechnen. Seltenheiten erstcn Ranges, wic Lilium Jankae odet 
Allium ohliquum, finden sich hier. Nicht selten sind die Arten, die sonst in 
den KaTpathen recht sparsam erscheinen 1 \Vie Gentiana (lusii, Thalictrum 
foetidum u. a. Ein ferne res Beispiel hierfur bietet def Standort def ~' oodsia 
ilvensis an den Basaltfelscn der Detunata bei Abrudbanya, wo ich diesen 
zierlichen Farn, frtHich nicht sehr haufig, fand, und endlich Saponaria 
bellidifolia (Fig. 28A). An den Kalkfelsen der Scarisora bei Pocsaga 
(Padsag) im Aranyostale wachst diese sonst in den Gebirgcn des Mittelmeer
gebietes und der Balkanhalbinsel vorkommende Art. Die Hoffnung ist be
rechtigt, daO in clem ,\'citeo Z\Yischenrallme bis zu den subalpinen Hohen 
Bulgariens vermittelnde Standorte ooeh entdeckt werden mochten. 

8. Der Bezirk des siebenburgischen Hochlandes. 

(Bezirk '4 der Karte !I.I 

GroDe Arealc des zentralsiebenbiirgischen Hochlandes hat die Kultur fur 
sich in Anspruch genommen, und Maisfelder bestimmen in erster Linie den 
Charakter def Landschaft. \Veinberge bedeck en die Lehnen der Hiigclztige, 
Eichen- und Buchenll'alder kronen die flachen Gipfel der Hugel. 1m Gebiete 
der LoOablagerungcn liegt die waldlose r.,'IezQseg, ein Land mit steppenartigem 
Charakter, und die Ralldzone gegen das Gebirge bezeichnen die Salzstocke 
(vgJ. die Karte II). 

Zwei getrenntc Gebiete innerhalb des Karpathenkranzes haben ihre Flora 
zur unabhangigen Entwicklung gebracht, das Hochland im Westen der Hargita 
und des Persinygebirges und zweitens die Ebenen des Burzenlandes) die sich 
in der Hiromszek nordostlich fortsetzen. 

Namentlich in den Randgebieten am Fui3e des Gebirges linden sich 
Eichenwa.lder, denen die Buche, Sorb us torminalis, Carpinus Betulus sich zu
gesellen. Dan soIche Bestande fruher weiter verbreitet waren als gegenwartig, 
lehrt die stattliche Zahl von Waldpflanzen, unter denen auch montane Sippen 
nicht fehlen, im siebenbiirgischen Hochlande. Ich nenne beispielsweise Carex 
digitata, Allium ursinurri, Lilium Martagon, Erythronium dens Canis, Neottia 
Nidus Avis, Polygonum Bistorta, Thalictrum aquilegifolium, Helleborus pur
purascens, Aquilegia vulgaris, Aconitum moldavicuffi, Hypericum montanuffi 1 

hirsutum, Stachys sylvatica, Phyteuma tetramerum, Telekia speciosa, Apo
sens foetida u. a. Stellenweise erscheinen sie obne Zweifel als Relikte einer 
Waldflora, die fruher ausgedehntere Areale bewolmte. 

Am Waldrande und vielfach die Baumbestande ersetzend erscheint ein 
Buschwerk, dessen charaktcristische Vertr~ter Acer tataricum, campestre, 
Viburnum Lantana, Ulmus eampestris u. a. bilden, wahrend Viscum album 



Drittes Kapitel. Charakteristik cler Bezirke. 261 

und Loranthus europaeus verbreitetere Halbparasiten darstellen. In den 
trockneren und sonnigen Lagen vereinigen sich Prunus spinosa und P. Chamae
cerasus mit eornus mas, Arnygdalus nana, Rhamnus tintoria, 
Rosa canina und mehreren Cytis u s-Arten (5. 66) zu einern vielgestaltigen 
Strauchwerke. An den Flussen treten vVeiden mittdeuropaischcn Charakters 
auf, und im FluOkiese selbst ist Myricaria germanica heimisch. 

Aus der \Valdflora des siebenburgischen HochIandes erwahnc ich zunachst 
noeh folgende Sippen, obne auf die Verschiedenheit der Standortsverhaltnisse 
elngehender zuriickzukommen. Viele \'on ihnen bewohnen die lichteren 
Stellcn, den Waldrand, oder vegetieren z\vischen den Strauchern: Scilla bi
folia, Paris quadrifolia, Veratrum nigrum, Galanthus nivalis, Cephalanthcra 
grandiflora) Cypripedium Calceolus, Silene nemoralis, Cerasti urn sylvati
cnm, Viscaria vulgaris, Anemone Hepatica, ranunculoides, ncmorosa) Ranun
culus flabellifolius, Isopywm thalictroides, Actaea Cimicifuga, Corydalis 
cava, solida, Arabis Turrita) Dentaria glandulosa, bulbifera, Sisym
brium strictissimum, Potentilla chrysantha, Astragalus glycyphyllos, 
Vi cia pisiformis, sylvatica, Orobus vernus, niger, transsylvanicus; Viola 
Riviniana, mirabilis, Epilobium montanum, Circaea Lutetiana, Daphne Mcze
reurn, Sanicula europaea) Astrantia major, Selinum Carvifolia) Peucedanum 
Rochelianuffi, Laserpitium pruthenicuU1, Vinca minor) Pulmonaria 
mollissima, Myosotis sparsiflora, Calamintha intermedia, Melittis Melisso
phyllum, Glechoma hirsutum, Lamiurn Galeobdolon, Digitalis ambigua, Me
lampyrum nemorosum) Lathraea Squarnaria) Asperula odorata, Sambucus 
Ebulus, Dipsacus pilosus, Eupatorium cannabinum, Chrysanthemum 
corymbosum, Doronicum hungaricum, Senecio campestris, Carpe
sium cernuum, Lactuca sagittata, Hieraclum boreale, racemosum. 

Mindestens eine ebenso gro13e, wenn nicht grb13ere Rolle spielen im zen
tralen Siebenbtirgen diejenigen Formationen, weIche nicht urspriinglich der 
Walddora angehbren oder deren Relikte darstellen. Lings der Wasserlaufe 
entwicke1n sich Talwiesen, die an geeigneten Orten auch in hohere Lagen 
emporreichen und allmahlich in Bergwiesen ubergehen. Auf solchen er
scheinen zahlreiche Orchideen, wie O. militaris, tridentata, coriophora, elegans, 
Morio, incarnata, maculata., purpurea, llstulata, speciosa, Anacamptb pyra
midalis, Gymnadenia conopea und odoratissirna. Weitere Begleitpflanzen 
dieser Formationen sind Gladiolus imbricatus, Lychnis flos cuculi, .Cl~

matis integrifolia, Ranunculus Steveni, Bunias orientalis, Lathyrus Haller
steinii, pratensis, Geranium pratense, Sanguisorba officinalis) Galega offi
clnalis, Heracleum Sphondyliurn, Peucedanum carvifoHurn, Pastinaca 
sylvestri3, Symphytum officinale, Galium boreale, rubioides, Succisa pratensis, 
Campanula persicifolia, Cirsium pannonicum, Tragopogon orientalis, 
wahrend zwischen den Weidengebuschen gem Thalictrum majus und angusti
folium, Geranium palustre, Lythrum Salicaria, Epilobium hirsutum, Valeriana 
officinalis, Senecio sarracenicus stehen. Calystegia sepium und Solanum 
Dulcamara klettern zwischen dem Strauchwerke mit Cuccubalus baccifer. 
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Vereinzelt etheben sich aus dem Grasteppich die stattlichen und habituell lihn
lichen Gestalten der Inula Helenium und des Senecio Biehersteinii. 

Als Uferpflanzen verdienen Crypsis aculeata und alopecuroides, 
Nasturtium austriacum und officinalc, Veronica scutellata, Beccabunga, 
Anagallis und anagalloides, Galium uliginosum, palustre, Pulicaria dysenterica, 
Bidens cernuus und tripartitus Erwahnung; von den selteneren \\1asserpflanzen 
selbst ncnne ich nur Zannichellia aculeata, Elatine Alsinastrum, Hippuris vul
garis und Oenanthe fistulosa. 

Eine vie1 weitere Verbreitung erlangt im zentralen Siebenbiirgen auf 
trockenem Boden die Triftformation, die als Mitlelstufe zwischen den Berg
wiesen und den steppenartigen Grasmatten der Mezoseg aufgefaDt werden 
kann. Zahllose Ubergange verbinden diese Genossenschaften miteinander: 
nirgends feste Grenzen, iiberal1 ein Ubertritt der Sippen von der einen For
mation in die andere. Das Fehlen der Baume charakterisiert die Trift
formation, und von den Strauch ern bilden nur die auf S. 260 genannten 
thermophilen Sippen hier und da ein Buschwerk, in clem Oematis Vitalba 
klettert. Charakterpfianzen dieser Pflanzengenossenschaft sind: 

Monocotyledoneae: Ornithogalum pyramidale, Allium atropur
pureum, Anthericum ramosum, Blllbocodium ruthenicum, Iris hungarica, 
variegata, pumila, subbarbata, graminea, humilis, caespitosa. 

Dicotyledoneae: Thesium linifoliurn, simplex, Aristolochia pallida, 
Clematitis, Dianthlls Armeria, Silene infiata, Cserei, Thalictrum minus in 
mehreren Varietaten, Anemone syivestris, Nasturtium pyrenaicum, Arahis 
hirsuta, Draba nemorosa, Lepidium Draba, Agrimonia glandulosa, 
Potentilla alba, patula, Genista sagittalis, Trifolium alpestre, ochroleucllm, 
montanum, Coronilla varia, Vicia lathyroides, Ononis hircina, Althaea canna
bina, pallida, hirsllta, Lavatera thuringiaca, Polygala major, Hypericum 
perforatum, Helianthemum Chamaecistus, Daphne Cneorum, Eryngium 
campestre, Fecula sylvatica, Seseli coloratum, Hippomarathrum, Peuce
danum Cervaria, Oreoselinum. 

Sympetalae: Primula officinalis var. canescens, Erythraea Cen
taurium, Vinca herbacea, Anchusa officinalis, Verbascum phoeniceum, 
Blattaria, Linaria genistifolia, Veronica austriaca, ]acquini, Teucrium, 
Euphrasia lutea, Salvia pratensis, austriaca, transsylvanica, nutans, 
nemorosa, verticiUata, Prunella alba, Stachys recta, Phlomis tuberosa, 
Asperula glauca, Dipsacus laciniatus, Knautia arvensis, Campanula Cervicaria, 
bononiensis, Serratula tinctoria, Scorzonera pllrpurea, austriaca, laciniata, 
H ieracium cymosuffi, umbellatum. 

Tritt schon innerhalb dieser Genossenschaft der xerophile Charakter bei 
vielen Sippen deutlich hervoT, so steigert sich der steppencharakter der Vege
tation nocb sehr erheblkh in dem weiten Gebiete Zentralsiebenbtirgens, das 
als die Mezoseg beze~chnet wird; es ist ein mehrere Hunderte von Quadrat ... 
kilometern umfassendes Land ,olme B;lUmwuchs, das eine Steppe darstellt und 
nur durch die huglige Besthalfenheit des terrains von den Ebenen de~ 



Drittes Kapitel. Chanr.ktetistik der Bezirke. 263 

ungarischen Puszta auffallend abweicht. Die haufigen LOflablagerungen (5. 43) 
lehren, daO hier schon seit langer Zeit 5teppenklima die Natur beherrscht 
(vgl. die Karte II). 

Vide der Pflanzen der Triftformation charakterisieren auch die Vegetation 
der Mezoseg. Von weiteren Arten dieses Gebietes nenne ich noch folgende: 

Monocotyledoneae: Stipa pennata, tirsa, pulcherrima, Lessingiana) 
capitata, Cynodon Dactylon, Andropogon lschaemum, Gryllus, Hierochloa 
borealis, Carex humilis, Allium flavescens, flavum. 

Dicotyledoneae: Salsola Kali, Gypsophila fastigiata, Tunica proli
fera, Dianthus CarthusianoruID, Silene Otites, chlorantha, Arenaria gramini
folia, Adonis vernalis, 'wolgensis und deren Bastard, ferner Anemone 
Jankae, montana, Ranunculus illyricus, Glaucium corniculatum, 
Berteroa jncana, Brassica elongata, Crambe aspera, Ulmaria Filipcnd1l1a, 
Onobrychis arenaria, Oxytropis pilosa, Astragalus Onobrychi:s, austria
eus, vesicarius, dasyanthus, transsylvanicus, monspessulanus, Tri
folium rubens, Dorycnium herbaceum, Dictamnus albus, Linum 
flavurn, hirsutum, nerVOSUffi, austriacum, tenuifolium, Euphorbia 
Gerardiana, Althaea pallida, Hypericum elegans, Falcaria vulgaris, Peuce
danum latifolium, Trinia Kitaibelii. 

Sympetalae: Heliotropium europaeum, Onosma arenarium mit 
der var. pseudoarenariurn, O. viride, Anchusa Barrelieri, Echium 
rub rum, Echinospermum Lappula, Nonnea pulla, Cerinthe minor, Digi
talis ferruginea, lanata, Melampyrum cristatum, Sideritis montana, 
Ajuga Chamaepitys, Teucrium Chamaedrys, Plantago arenaria, Galium veruID, 
Asperula cynanchica, Cephalaria transsyl va nica, radi a ta, uralensis, 
Scabiosa flavescens, Podanthum canescens, Campanula sibirica, Aster 
Linosyris, villosus, InuIa germanica, hirta, Artemisia pontica, austriaca~ 
campestris, Anthemis ruthenica, Achillea Neilreichii, Xeranthemum 
annuum, cylindraceum, Carduus hamulosus , Onopoodon Acanthium,. 
Serratula Wolffii, radiata, nitida, Jurinea transsylvanica, Carthamus 
lanatlls, Centaurea ruthenica, micrantha, trinervia) Scorzonera la· 
ciniata, Lactuca saligna, Leontodon asper, Chondrilla juncea, Hieracium 
echioides. 

Der groOte Naturschatz Siebenbtirgens ist nicht das Gold, sondern neben 
dem Walde in erster Linie das Salz. D. CZEKELIUS ') hat die Verbreitung der 
chlornatriumhaltigen QueUen und des Steinsalzes in Siebenbiirgen kartographisch 
dargestellt und seine Studien wurden auf Karte II wiedergegeben. Langs des 
ganzen Innenrandes cler Karpathen HiOt sich eine nur im Alttale etwas unter
brochene Salzzone erkennen, dje die Mezoseg kranzfbrmig umgibt. Dazu 
kommen mehrere von West nach Ost streichende Gebiete, die vom Fufle 
des siebenburgischen Erzgebirges das Land durchqueren, bis zum Westabhange 

1,\ D. CZEKELlUS, Verbreitung der SalzqueUen und des SteinsaJzes in Siebenbiirgen. Verh. 
u. Mitt. siebenb. Ver. Naturw. Hermannstadt V (1854). 39 mit Karte. 



264 Dritter Teil. Zweiter Abschnitt. 

der Hargita ziehen und be ide Randzonen miteinand(.r verbinden, und endlich 
einzelne isolierte Vorkommnisse. Bd solchem Reichtume an salzdurchtranktem 
Boden ist von vornherein die Annahme einer Halophytenflora gestattet. Sic 
erscheint in folgendcn Formationen. 

Die Salzwiesen, die dUTch den geschlossenen, tiefgriinen Grasteppich 
3chon von weitem auffallen! tragen cine Mischflora aus Halophyten und 
::;liedern benachbarter Formationen, die nieht auf Salzboden wachsen. Atropis 
::l istans, saiinaria, Catabrosa aquatica, Ranunculus pedatus, Lotus tenuifolius, 
Trifolium fragiferum, Lotus siliqUDSUS, Medicago faJcata und Er)"thraea pl.ilche]}a 
~ind die pragnantesten Sip pen dieser Pflanzengenossenschaft. 

An den Ufern der salzhaltigen Tumpel und \Vasseransammlungen 
,pielen Scirpus Tabernaemontani und lacustris, auch Lythrum virgatum _mit 
\stcr Tripolium die fUhrende Rolle, wahrend im \Vasser Ruppia rostel
ata, Potamogeton pectinatus var. interruptus und Charen (S. 121) gedeihen. 
i)ic S alz sli m pf e tragen auf ihrern wasserdurchtrankten Boden grane Be
;tande von Atriplex tatarica und litoraiis, von Suaeda maritima und Jun
:us Gerardi. Dazwischen wachsen vereinzelt oder truppweise Triglochin 
11aritima, Salicornia herbacea, Rumex maritimus, Bupleurum tenuis
:;imum! Plantago Cornllti, maritima und cler fUr Siebenburgen ende
"Ilische Plantago Schwarzenbergiana. 

Auf trockenem Boden, zumal wenn der Untergrund lehmig-tonig wird, 
~ristallisiert das Kochsalz oft in Krusten an der Oberflache aus. So entstehen 
:harakteristische Salzstcppen, wie z. B. bei Vizakna (Salzburg) unweit 
-Iermannstadt oder bei Torda. GroOe FHichen erscheinen dann von weitem 
~esehen schneeweiL\, wie von frisch g·efallenem Schnee leicht iiberdeckt. Die 
:harakteristische Flora solcller Salzsteppen ist folgende: Polygonum aviculare, 
{ochia arenaria, prostrata, Petrosimonia triandra, ein ostlicher Typus, 
ler erst wieder in der Dobrudscha erscheint, ferner Gypsophila muralis, 
;pergularia salina, marginata, Statice Gmelini, Goniolimon tata
·icum J Plantago maritima, Artemisia salina mit var. pendula, Matri
:aria Chamomilla var. salinCl, Scorzonera parvjflora, laciniata. 

Vielerorts gehen diese Salzsteppen in richtige Salzwiisten tiber, die, 
venigstens so we it Phanerogamen in Betracht kommen, absolut vegetationslos 
:rscheinen. Am i<'ingsten widersteht den schad lichen Einwirkungen der Durre 
lOch Salicorina herbacea, die fur sich allein die Flora bildet und das Substrat 
nit einem eigenartigen rotlichen Schimmer uberkleidet. 

Nicht gerade sehr reich wird man die Halophytenflora Siebenburgens 
Lennen durfen, wenigstens im Vergleiche zu der groJ)en Verbreitung des Salz
,odens. Eine AnzahI Typen der HaIophytenfiora fehIt hier, so Samolus 
lalerandi, und Glaux maritima ist mindestens zweife1haft. 

Die meisten Pflanzen der Mezbseg und des zentralen Hochlandes. von 
;iebenburgen zeigen eine weitere Verbreitung und sind an mehreren Stand
'rten nachgewiesen worden, we~ auch nicht geleugnet werden kann, daO die 
'lora nord warts verarmt. Es fehlt aber auch nicht an Beispielen von streng 
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lokalisierten Arealen. Ruta (Haplophyllum) Bieberstcinii \\'aehst anf 
sandigen und rnergeligen Htigeln bei Csombord und Magyar Bag6 unweit 
Nagy Enyed. An letzterem Standort findet sieh aueh Seutellaria supina 
in Gesellsehaft mit Globu,laria \Villkommi. einer in Siebenbtirgen auDerst 
seltenen Art. Daran reiht sich Paeonia tenuifolia, die auf buschigen Hiigeln 
urn Zah in der Mezoseg naehgewiesen wurde. Ieh stimme M. Fcss \'oll
stan dig bei, wenn er das Indigenat von P. officinalis (P. peregrina) bezwdfelt. 
Eine der interessantesten Pflanzen aber ist Poly gala sibirica (Bd. 1. 196)) 
die}. BARTH am Hohen Berge bei Schotten {Szasz Csan<id} auf ihrem einzigen 
europaischen Standorte entdeckte. Wenn die Bestimmung der Jurinea arach
noidea von Talmacs bei Hermannstadt sich bewahrheiten soUte, So hatte der 
genannte Forscher neuerdings eine fernere Art flir die Flora Siebenblirgens 
entdeckt. 

1m siebenburgischen Hochlande spielen also, wie die vorstehcndc Dar
stellung ohne weiteres ergibt, xerophile Arten des sibirischen und pontischen 
Elementes eine ganz hervorragende Rolle, und dadurch gewinnt dieser Bczirk 
an selbstandiger Bedeutung. Diese Tatsachen bringen sich auch in der Zu~ 
sammensetzung der Rl1deral~ und Ackerflora zum scharfen AllSdruckl'. 
1eh nenne als Beispiele Panicum Crus gaUi, sanguinale, line are, Setaria verti
cilIata, viridis, glauca, Apera Spica venti, Rromus sccalinus, mollis, sterilis, 
tectorum, Myosurus minimus J Nigella arvensis) Delphinium Consolida, 
Fumaria VaiIiantii, Sisymbrium orientale, L"oeselii, Descurainea 
Sophia, Lepidium ruderale, Stenophragrna Thalianum , Conringia oricn
talis) Diplotaxis muralis, Rapistrum perenne, Reseda lutea, luteola, 
Lathyrus Aphaca) Malva sylvestris, neglecta, Hibiscus ternatus, Thy
rnelaea Passerina, Bifara radians) Caucalis dau coides, Tordylium 
maximum, Hyoscyamus niger, Datura Stramonium, Linaria Elatine, 
spuria, Veronica triphyllos, polita u. a., Ballota nigra, Nepeta Cataria, 
Asperula arvensis, Xanthium strumarium, spinosum, Arctium to
mentosum u. a., Lactuca viminea, Centaurea solstitial is, Calci
trapa usw. Die interessanteste Ruderalpftanze abet ist das urn Torda ende
mische Chenopodium Wolffii. 

NaturgemaO bringt sich auch in der Zusammensetzung der zentraI~icben
burgischen Fauna ein ahnlicher Charakter wie in def Flora zurn Ausdrucke. 
Es fehlt auch hier an Typen nicht, die steppenartiges, warmcs Klima b<:
zeichnen. So gehoren Eucera armeniaca, Camptopoeum Friesei und Ammo
batus oraniense zu den Charaktertieren von Vizakna (Salzburg) bei Hermann
stadt. AlIe drei sind Sippen stidlicher Heimat. Eucera arrneniaca bewohnt 
den Kaukasus und Slidungarn, Camptopoeum Friesei, eine 5ehr seltene Art, 
wurde auGer bei Vizakna nur noch in Stidungarn und bei Syrakus beobachtct, 
und Ammobatu5 oraniense kennt man sonst nur aus Oran, Tunis, Sizilicn 
und von Tultscha in der Dobrudseha (Mitteilung von Dr. F. PAX jun.). 

Das System groDer Langstaler am Ostrancle Siebenbtirgens, deren Ge
wasser von cler Hohe der \Vasserscheide von Gereczes dem Maros- und Alt~ 
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flusse zueilen, erwcitert sich irn Sliden zu der BurzenHinder Ebene mit der 
Bucht der Haromszek. Hargita und Persanygebirge trennen es Yom zentralen 
Boehlande. Diese Gebirgsmauer durchbrieht der Alt in der malerisehen 
Schlucht von Also Rakos. Isoliert nach allen Seiten hin liegt also die von 
der Landwirtschaft in Anspruch genornmene Hochebene des Burzen
landes. 

Die Hoehtaler der Gyergyo und Csik sind im Durehscbnitte etwa 700 m boeh 
\Ed."1. 86); gegen loa m ticfer liegt das Burzenland und wiederum etwa 200 m 
niedriger das zentrale Hochland Siebenbiirgens. Schon diese Hbhenstufen 
bedingen den AusschluD cler extremsten Glicder der xerophilen Artcngruppe 
des zentralen Hochlandes irn Burzenlande. 

Die Bcsiedlung und E.inwanderung cler Steppenfiora Siebenbiirgens ge
schah unter ausgiebiger Benutzung des Szamos-, vor aHem aber des breiten 
Marostales, das sich stellenweise zu warm en Talbecken erweitert, dessen 
Boschungen in steilen Felslehnen anstehen. Die Talsohle der Maros senkt 
sich von Broos (Szaszvaros) uber Deva bis Lippa von 224 m auf 140 m Hehe. 
Noch heute lehrt die Verbreitung des Tribulus terrestris, def in Siebenbiirgen 
auf das Marostal bis etwa Gyulafeberv<ir (Karlsburg) besebrankt ist, die Be
deutung dieser V\! anderstraOe. 

Salehe orographischcn Erwagungen erklaren ohne weiteres das Fehlen 
sehr vieler Steppenpflanzen und thermophiler Sippen des zentralen Hochlandes 
im Burzenlande und in der Haromszek Ich crinnere nur an Acer tataricum 
lind Bupleurum rotundifolium. Der genannte Ahorn fehlt vielleicht docb der 
Flora von Kronstadt, obwohl er auch von L, SIMONKAI von dart angegeben 
wird. Der beste Kenner jenes Gebietes, J. R6)"1EH., kennt ihn von dart als 
wildwachsende Pflanze nicht. 

Die hahere Lage und die unmittelbare Nahe cines hohen Kalkgebirges 
begunstigt den Eintritt montaner Sippen zwischen die Glieder der Hiigelregion 
im Burzenlande. Tritt doch no:h hier Primula farinosa (S. 236) im Flachlande 
auf. B"eachtenswert aber ist die Entdeckung der Aldrovandia vesiculosa 
im Gcpreng bei Kronstadt und im Rctyi Nyir der Haromszek dUTch GUSTAV 
MOE::;Z, Dies sind die ersten siebenbiirgischen Standorte ciner auch sonst in 
Ungarn recht seltenen Pflanze. An sie reiht sich ferner die schon frUher 
(5.184) erwahnte Elatine ambigua, ein ostindiseher Typus, dessen Nach
weis gleichfal1s dem Scharfblicke des genannten Forschers neuerdings gelang. 
MOESZ sammelte sie im Rctyi Nyir und erkannte -sie auch bei GroDwardein 
(Nagy Varad) wieder. 
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Viertes Kapitel. 

Die floristischen Beziehungen der Bezirke der Ostkarpathen 
zueinander. 

Die Verschiebung cler regionalen Gliederung des Gebirges von Norden 
nach Siiden zu bringt das in Fig. 29 dargesteHte Profil zur Anschauung, wo
bei in der Zeichnung die frtiher (S. 186) gebrauchte Methode zlIr Anwendung 
karo, die Entholzung des Gebirges durch wein gelassene Partien anzudeuten. 
Das obere Profil entspricht genau clem Kartenma.ostabe von I : 750 000; in 
Fig. 29 b muDte eine starke horizontale Verkurzung eintreten, die etwa einem 
Ma13stabe von I: 1410000 cler Karte gleichkommen wurde. 

Aus einer Fiillmasse, die einen indifferenten, ostkarpathischen Charakter 
besitzt, heben 51ch gewi5se Gebirgsgruppen dUTch ihren Artenreichtum und 
die Zusammensetzung ihrer Flora scharf hervor. Die Waldkarpathen ver .. 
mitteln noch den Zusammenhang mit der westHchen Gebirgsmasse; die 
Bistritzer Alpen, die Hargita, das Persanygebirge, die ostsiebenbiirgischen 
Flyschkarpathen, das nordsiebenburgische Mittelgebirge und die Pojana Ruszka 
stellen jenes Bergland dar, aus \velchem vier Gruppen durch ihre Flora her
vortreten. Dies sind 

I. die Rodnaer Alpen; 
2. der Bezirk der Moldauer Klippenkalke, dessen siidliehe Fortsetzung 

das Burzenlander Gebirge bildet; 
3. der Bezirk des Do rnogled, dessen Flora noeh deutlichere Beziehungen 

zeigt zur Biharia und dem siebenburgischen Erzgebirge. Sie waren' 
obne Zweifel noeh enger, wenn das Kalkmassiv des Domogled tiber rue 
Baumgrenze emporstiege; 

4. die transsylvanischen Alpen1 vom Retyezat bis an die Grenze 
des Burzenlander Gebirges. Hierzu kommt endlich 

5. das zentrale Hochland mit seiner Steppennatur. 

Diese Grnppierung bringt die Abstufung der verwandtschaftlichen Be
liehungen der ostkarpathischen Gebirge zueinander zurn Ausdrucke. Wieder
holt wurde fruher schon darauf hingewiesen, daJl irn Osten eine Erhaltung 
::lIter Typen, die clem dacischen una pontischen Elemente angehoren, in recht 
vollkommener Weise gescbah, daD die Wirkung der Eiszeit die ehemalige 
Vegetation nicht gaoz zu vernichten vermdchte. Diese Erkenntnis Uillt sich 
jetzt noeh weiter dahin prazisieren, daD in den Rodnaer Alpen, auf den 
Gipfeln der Moldauer Klippenkalke nnd in den transsylvanischen 
A.lpen vorzugsweise die Hochgebirgspflanzen, in der Dornogled-
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gruppe, clem Bihargebirge und dem siebenbiirgischen Erzgebirge 
die Sippen niederer Hiihenlagen sich erhalten haben. 

Zwei WanclerstraOen brachten also die Typen des dacischen und pon
tischen Elementes nach Nordenj sie haben ihre Spuren ooeh heutc erhalten. 
Die eine fiihrt tiber das Bihargebirge, die zweite vom Retyczat nach Osten. 
In den westlichen Bergen der Retyezatgruppe schneiden sich beide Wege, und 
darauf ist sicherlich der Reichtum und die Mannigfaltigkeit dcr Flora in jenem 
Gebiete zuruckzufiihren. Es entbehrt nicht eines groneren Intercsses, daO 
ahnlich, wie Syringa vulgaris, Lilium jankae, Edraianthus Kitaibelii und manchc 
andere Sippen norclwarts vordrangen, auch bestimmre Tiere sich desselbcn 
Weges bedienten, von Sliden tiber die Biharia nord warts gingen. Dr. F. PAX jun. 
berichtet mir hieriiber beztiglich einer Lepidopteren-Gattung wic folgt: 

:.Die Gattung Erebia ist nach den Untersuchungen von HOlZMuzAKl') in 
den Karpathen mit 20 Arten vertreten. Wenn man berlicksichtigt, claD selbst 
die Alpen nUT 27 Arten beherbergen und die gesamte palaarktische Fauna 
nur 62 Species aufweist, tritt die relativ reiche Entwicklung dieser Gattung in 
den Karpathen besonders deutlich hervor. Urn so groOere Beachtung verdient 
daher die Tatsache, daO die Karpathen keine cinzige endcmische Art be
sitzen; nur eine Aberration (E. manto abo trajanus), iiber clercn systematischcn 
Wert die Meinungen freHich noch geteilt sind, ist vielleicht clem Kalkstocke 
des Rareu eigentumlich. 

Samtliche Erebia-Arten, die in den Karpathen vorkommen, sind auch in 
den Alpen heimisch, und cler Umstand, daD in den Karpathen keine Neu
bildung von Arten stattgefunden hat, ist zweifeJJos darallf zllriickzufiihren, daD 
sie erst in relativ junger Zeit aus den Alpen eingewandert sind. Aus anderen 
Gebirgen haben die Karpathen keinen Zuzug erhalten: sie bilden fUr die 
Mehrzahl der Erebien die Osigrenze der Verbreitung. 

Unter den karpathischen Arten lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: 
J. Bewohner des Hugellandes und 2. alpine Formen. Die ersteren, die durch 
E. medusa, aethiops und ligea vertreten werden, nehmen nur geringes Inter
esse in Anspruch, da sie in ganz gleichmii.Oiger Verteilung von den Kleinen 
Karpathen his zu den Gebirgen des Banats vorkommen. Von den 17 Hoch
gebirgsarten sind 9, namlich E. epjphroD, melampus, mantoJ oeme, goante, 
gorge, euryale, lappona und tyndarus, ebenfalls mehr oder weniger tiber d~n 
ganzen Karpathenzug verbreitet. Wie ihre Einwanderung erfolgt ist, Hillt· siCh 
jetzt nieht mehr mit Sicherheit entscheiden. Anders verbalt es sich dagegen 
mit den ubrigen 8 alpinen Arten, deren Verbreitung aus folgender Tabelle zu 
ersehen ist. 

I) Uber die in den Karpathen einheimischen Arten der Gattung Erebia. Deutsch. Entom. 

Zeitschr. XIV (lgoI}. 353. 
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Westkar- Waldkar- Rodnaer Tramsylv. i RetyeZlit Bihar-
patben pathen Alpen Alpen , gebirge 

pbarte . 
---T---- --r---

mne~tTn 

I stygne. 
nerine . + + 
{Tia~ + 
melas + 
ceto. + 
pronoe. + + 

Diese Erebia-Arten sind auf zwei verschiedenen Wegen nach den Kar
path en eingewandert. Die einen (E. pharte und mnestra) drangen aus den 
Ostalpen direkt in die Westkarpathen ein, ohne diese stidostwarts zu uber
schrcitcn. Die anderen hingegen haben die ostkarpathische Gebirgswelt be
siedelt, und zwar mit Umgehung cler \Vestkarpathen. Welchen Weg sie da
bei cingeschlagen haben, lehrt mit groner Deutlichkeit die geographische 
Verbreitung von Erebia melas. Dieser Falter bewohnt die Alpen Krains, ist 
ferner .lus Istrien, der Herzegowina und Montenegro nachgewiescn und in 
jiingster Zeit auch in Serbien aufgefunden worden. Liegt da nicht der SchIuO 
nahe~ dan diese Fundorte den \Veg bezeichnen, auf dem E. melas chedem 
einerseits in die Siidkarpathen, anderseits in die Gebirge Griechenlands ge
langte? \Vas ftir E. melas gilt, miissen wiT in analoger Weise flir die iibrigen 
»ostkarpathischen., Erebia-Arten annehmen, nur daO uns diese Verhaltnisse bei 
ihnen nicht so unverhGilt entgegentreten wie geratIe bei E. mel as. 

In bezug auf ihre Verbreitung innerhalb cler Ostkarpathen verhalten sich 
die einzelnen Ercbia-Arten recht versehieden. Zwei von ihnen t E. melas und 
eeta, sind auf den auOersten Sliden, das Retyezatgebirge (irn weitesten Sinne) 
beschrankt. Die Gbrigen haben sich weiter nC},eh Norden verbreitet, und 
zwar diente Ihnen allen aJs ZugstraDe def Westrand Sjcbenbiirgens. So drang 
E. nerine vorn Retyezat liber das Bihargebirge bis in die Rodnaer Alpen vor, 
und zweifellos war dies auch der Weg, der ehedem E. stygne in die Rodnaer 
Alpen fuhrte. Diese Art ist dann spater in den librigen Teilen der Ost
karpathen ausgestorben und hat sich nur im QueUgebiete des Visso und der 
Goldenen Bistritz bis zur Gegenwart erhalten. Ich sammelte sie noch am 
Verfu Bamarului oberhalb Bro~teni. Die gleiche Erkliirung werden wir auch 
fur das isolierte V orkommen von E. evias im. Bihargebirge in Ansprueh 
nehmen konnen, einer Art, die den ubrigen Teilen der Karpathen vollstiindig 
fehlt und selbst in den Alpen ostwarts nur bis nach Siidtirol verbreitet ist. 
Merkwlirdig konnte schlieDlich noeh die Verbreitung von E. pronoe er
seheinen, die bisher nur am Retyezat und in den $aldkarpathen (Pikuj) be
obachtet worden ist. Es ist nicht gerade sehr wahrscheinlich, daD sie in clem 
dazwisehenliegenden Gebiete. ~lieh fehlt, iedenfalls durf!e sie dort aber zu 
den selteneren Erseheinurigel1 gimoren.< 
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So tritt hier eine beachtcns'\-\.'crte Ubcreinstimmung in der Verbreitung 
\,on ostkarpathischen Pflanzen und Tieren zutage. Die Analogie geht aber 
noeh weiter. Auch beiiiglich cler Erebien zeigt sich die Unabhangigkeit cler 
Besiedlung durch die Sippen des alpinen Elementes im Westen und Osten, 
die Existenz zweier durchaus verschiedener Zugangsstraflen, die aus den Ost
alpen in die Westkarpathen und in die Siidkarpathen fiihrten. 

Die siebenburgischen Gebirge enthalten zahlreiche alte, pdiglaziale Bc
stanclteile, und namentlich der Westrand bot der Erhaltung giinstige Be
dingungen. Den Rodnaer Alpen und der Gebirgsmauer des Sudrandes brachte 
die Eiszeit cinen Zuwachs von Sippen des boreal-arktischen, sibirischen und 
alpin en Elementes, in beschriinkterem MaLle dem Bezirke der Moldauer Klippen
kalke und in noeh geringerem Umfange der Biharia. Das zentrale Hochland 
besiedelte sich mit xerophHen Artcn, wohl schon zu eincr Zeit, zu welcher 
die Kamme der transsylvanischen Alpen und der Rodnacr Gebirge Gletscher 
trugen. Nur so erkHiren sich die Standorte jener sibirischcn Artcn, die in 
Siebenbiirgen jetzt in der ganzcll europaischen Flora allein bcgcgnen, wie 
Allium obliquum oder Polygala sibirica (5. Z59, 265). 

Die friiher (5. 188) bereits genannte pflanzengeographische Gliederung 
Osterreich-Ungarns von A. v. HAYEK steht nur teilweise mit der in Karte 1I 

vorgesehlagenen Einteilung der Ostkarpathen in Ubereinstimrnung, obwohl 
sie sich auf die in Ed. I gezogenen Vegetationslinien im wesentlichen stUtzt. 
A. v. HAYEK unterscheidet im Osten der Kaschau-Eperieser Bruchlinie fol
gende Gebiete: 

1. Europaiseh-sibirisches Waldgebiet. 
a) Pannonischer Eichenbezirk 

Daeiseher Gau, im wesentlichen das siebenburgische Hochland 
umfasscncl; 

Banater Gau, die niederen Hohenlagen unserer Bezirke 9-13 
umfassend, von 9 aber nur die Gebiete im Westen des Roten 
T urm passes; 

b) Bezirk der Hochgebirgswalder 
Dacischer Gau, die Randgebirge Siebenhiirgens vom Roten 

Turmpasse his zu den Rodnaer Alpen, sowie die Waldkarpathcn 
umfassend; 

Banater Gau, den Bezirk 9 im Westen des Roten Turmpasses 
und die westHehen Randgebirge Siebenblirgens umfassend. 

2. Alpines Gebiet. 
a) Ostkatpathiseher Bezirk 

Rodnaer Gau, die Waldkarpathen und Rodnaer Alpen einschlieLlend; 
Gyergy6er Gau, die. Gebirge des Ostrandes umfassend vom Tol

gyes- his zum Tomospasse; 
Butzenlander Gau, die Kalkberge des Burzenlandes und die 

Fogaraset Alpen umfassend; 
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Ban a t cr Gall, die transsylvanischen Alpen im Westen des Roten 
Turrnpasses; 

Bjharja-Gau, das Bihargebirge umfassend: 
Die Verschiedenheit des prinzipitllen Standpunktes, den man bei pflanzen

geographischcn Gliedcrungen gronerer Gebiete vertritt, ersehwert auch in diesem 
speziellen FaIle cin(;n Vergleich beidcr Gruppierungen. Immerhin wird man 
den dacischen und Banater Gau des pannonischen Eichenbezirks im Sinne von 
A. v. HAYEK flir natlirliche Gebiete halten mlissen; ersterer deckt sich mit 
dem von mir unterschiedenen Bezirk (14) des siebenblirgischen Hochlandes; 
der Banater Gau umfaJ3t die niederen Gtbirgslagen, soweit sie im Areale der 
Silberlinde (siehe Karte II) liegen. Teile meiner Bezirke 9-12 gehbren hier
her, doeh macht sieh der Unterschied z\vischeu diesen erst in den hoheren 
Gebirgslagcn geltend, auf die A. v. HAYEK hier keine Riicksicht nimmt. 

Auch im .Bezirke der Hochgebirgswalder« tritt, wie verschiedentlich 
schon betont wurdc, ein Gegensatz zwischen den von mir unterschiedenen 
Gcbirgsgruppen wenig hervor. Wenn aber A. v. HA'{EK hier die tiefe Furche 
des Roten Turmpasses dazu benutzt, um seinen dacischen und Banater Gau zu 
trennen, s() halte ich diest Scheidung flir nicht gerechtfertigt; ich wtirdc 
hochstens die Waldgcbiete der Domogledgruppe ausscheiden; denn der 
Retyczat tragt in seiner \\Taldzone chenso wie die Pojana Ruszka und das 
Bihargebirge den Charakter ostkarpathischer Flora. Aueh hier offenbaren sich 
die Ul1terschiede erst im hbheren Gebjrge. 

Sehr ungllicklich ist der Versuch A. v. H.\YEKS aber beztiglich der Glie
derung der alpincn Flora, weil in seiner Form die gegenseitigen Beziehungen 
und der entwicklungsgeschichtliche Zusarnmenhang gar nicht zum Ausdrucke 
kommen. Schon die Verschmelzung eines Ubergangsgebietes, wie es die 
Waldkarpathen offenbar sind, mit dem so scharf charakterisierten Bezirke der 
Rodnaer Alpen scheint mir recht bedenklich. Noeh weniger zu billigen wird 
nach der vorstehenden DarsteIlung die Vereinigung der Gebirge des sieben
blirgisehen Ostrandes zu einem »Gyergy6er Gaul: sein. Man denke nur an 
den scharfen Gegensatz zwischen Bistritzer Alpen, Hargita und ostsieben
blirgischen FlY5chkarpathen auf der einen Seitc und _ clem Bezirke der Moldauer 
Klippenkalke anderseits. Die Kalkberge des Burzenlandes mit den Fogaraser 
Alpen zu einem »BurzenUinder Gallo; zu verschmelzen) wird nur dem gelingen, 
der die Flora dieser Berge gar nicht kennt. Die Beziehungen der Vegetation 
des Burzenlandes zeigen' gegen Norden, nicht nach Westen hin. Vlenn dazu 
noch das Milhlbachgebirge und der Retyezat von den Fogaraser Alpen ab
geschieden und als Banater Gau zusammengefaDt werden, so steht das im 
scharfsten Gegensatze zu der Tatsache, dan die alpine Flora der ganzen trans
sylvanischen Alpen, vom Westen des K6nigsteins bis zur Alpc Szark6 bei 
Karansebes, im hohen MaJle iibereinstimmt. Nux die Kalkberge der Domo
gled-Gruppe bis zur .Peatra Clo!anilor heben sich scharfer abo Der Bihargau 
endlich umfallt zwei heterogerre Glieder, di~ Biharia und das siebenbiirgische 
Erzgebirge. 



.\nllang. 

Nachtrlige zur LiteraturUbersicht. 
(Bd I. 26.) 

Die folgende Zusammenstellung enthalt zunachst einige wenige Schriften, 
die miT zum grbfieren Teile zwar frUber schon bekannt waren, abeT bei der 
Herstellung des Berichtes aus irgend einem Versehen ausgefallen sind; die 
weitaus rneisten der aufgezahlten Nummern erschienen erst nach 1898. 

Flir die Gcschichte def Erforschung def Karpathenflora be
deutct das Jahr 1902 einen wichtigen \Vendepunkt dUTch die Be
griindung einer neuen Zeitschrift, die unter def Leitung A. v. DEGE~S 
in erster Linie die ungarischen Verhaltnisse berucksichtigt (Mag
yar botanikai Lapok). Sic client systematischen Aufgaben in weiterem 
Sinne, also nicht nur floristischen Zwecken, und bffnet ihre Sp<1lten eben so 
den Studien uher die Phanerogamen, wie den Abhandlungen tiber die niederen 
Gewachse. Auch pflanzengeographische Fragen flnden in ihr eine cingehendere 
Erorterung. A. v. DEGE~ hat sich dadurch ein grones Verdienst erworben; 
er bringt selbst zahlreiche Mitteilungen und bespricht die einschlagige, im 
Auslande vie!fach schwer zugangliche Literatur in geeigneten Referaten. 

Von einer speziellen Einteilung der Literatur wurde hier abgesehen; die 
Arbeiten \verden nur nach drei Gesichtspunkten gruppiert: 

1. Arbeiten, die sich auf das Gesamtgebiet beziehen, 
2. Arbeiten, die nur die vVestkarpathen beriicksichtigen, 
3. Arbeiten, die nur auf die Ostkarpathen Rticksicht nehmen. 

Die botanische, auf die Karpathen bezugliche Literatur des letzten Jahr
zehnts behandelt vielfach monographische Durcharbeitungen einzelner: 
im Gebiete formenreich entwickelter Gattungen und polymorpher 
Arten. Hierher gehoren die Studien von V. v. BORBL~~' A. v. DEGEN, 
G. GAYER, A. v. HAYEK, E. HACKEL, S. ]AVORKA, S. KUPCSOK, G. MOESZ, 
L SIMOKKAI, L. THAISZ, ]. TUSZON, ]. WITASEK, H. ZAHN. Sie legen das 
Hauptgewicht auf die karpathische Flora. Andere Arbeiten, wie die Studien 
von R. v. RAPAICS, R. SCHULZ, Z. v. SZABO; R. v. WETTSTEIN u. a., wurden 

hier fortgelassen oder im Textt zitiert, weil sie nicht in eTster Linie die Kar
pathenfiora beriicksichtigen, wenn sie auch wichtige Gesichtspunkte fur das 
Gebiet bringen. 

P aJ<, Karpathen. II, 
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Auch die Dllrchforschung def Thallophyten aus den Karpathen 
hat in ckn lctzten zehn Jahrel1 Fortschritte gemacht. J. A. BAUMLER und 
F. BL'ILlK behandeln die Pilze, S. VARGA und A. ZAHLBRUCK!\£R die Flechten, 
lind die Arbeiten von F. Fn.ARSZKY, R. GUTWl?\SKl, G. MOESZ und J. PAN

Tl)C:-'EK hesprcchen Gebicte def Algen. 
In sellr erfreulichcr \Veisc hat in neuerer Zeit die llryologie clef 

Karpathcn in cler Litt:ratur eine bevoT.lugtc Stelle sich erobert7 50 daB auch 
die ()stkarpathen aus d(_'ffi Dunkel hcrau5zutreten beginnen. Auf sic beziehen 
sich die Arbeiten \'on J. B.\u;\t{~AI~T'\El\, A. GEHEEB, J. GYURFFY, K. LOIT
LE .... Bf·:J).(;EH., IVI. .'\IATul':-'c IIU\., 1'1'1. Pl:;1EkF1, J. R()u., V. SCHIFFSER, F. STR_AUB. 

RAl)L\~ entdccktc am Buc:-:.ecs die neue Lebermoosgattung Buccgia. 
Die floristische Erkcnntnis der \Vestkarpathen wird dureh zahl

rdehe Exkursionsbcricbtc unci zusammenfassencle Standortsvcrzeichnisse er
weitert und vcrtidt. In diesem Sinm: mussen die Abhandlungen von 
K. BR.A:\CSIK. K. R\J\TLL, V. v. BOl-!.RAS, F. COl-:'A, F. GOGEL\, J. L. HOLCHY, 
F. PAX) K. REUll:-GER 1 ]. R0:-IEIZ, L. Sn.[());h_.\l. K. TOG., J. \\'AG-:\ER und 
G. \~'EEBER hn"ertct werden. Ein RrbDeres Gcwicht auf allg'cmeinere pflanzen
gcographische V crhaltnis~e lcgen die Arbeiten von F. FIL~\RSZKY, J. PXSTO

C:-;EK, F. PAX und auch cinzelne Studicn \'on Y. v. BOl{B..\S. 

Bezuglich der (_)stkarpathen liegen Ergebnisse del' botanischen 
Durchforschung vor Yon K. (HYLER./ cler aber auch Teile der \Vest
karpathcn berucksichtigt, ferner yon J. BAlZTII, G. GRECESCU, Z. J. PAKTu 
G. PH.ol>;\.~, H. \i\'.\G::\ER. Allgemeiner ptlanzengeographisch gehalten sind die 
Schriften von A. v. Dl·:GE:\, F. PAX und A. PROCOP1.-\I\U-}JnocoronCI. 

J. RUMER liefertc ein auch fUr den Laien sehr brauchbares Hueh uber die 
Flora von Kronstadt, das eine geeignctc Zahl Charaktcrpflanzen bildlich dar
stcllt. ./\1.1:3 der Feder von G. Gl{ElE::-iCU nnd H. ZAPAtO\HCZ stammt je ein 
Conspectus der Flora Rumaniens und Galizicns. 

Auch pflanzengeographisches Interesse bcsitzen die geologischen Studien 
VICTOR UIlLIGs. An sie schlieUen sich die pal<iontologischen Arbeitell von 
M. GREbIM;ER, F. P.I';, ]\1. STAUB und ]. Tt:szo:<. 

I. Arbeiten, die sich auf das Gesamtgebiet beziehen. 

U\)RllAS/ Y. Y., A szerpentinszirti bodorka. ~ Termesz. Kozl. XLVI \1898. 65. 
A hani Melilotus. ismereteb61. ~ Magyar botun. Lapok I (19°2. lOt. 

_ -, Karpatlmknak UI~hany ismeretlen szep himuhija. ~ A Kert "II \1901}. 145· 
~ -. A hazai Primuluk foldmjzi eltcrjedese. ~ Tenn€.sz. FUzet. XXIV (1901). 4S8. 
- -, Uber die Soldallella·Arten. - Beihefte botnn. Zenlralbl. X (1901'. 279. 
~ _, A fogoromfU hazai fajairol. - Termesz. Filzet. XXI ~189S;. 441. 
BllllAK, F., Adatok Mngyarorszag gornbafl6nijdhoz. ~ NOven. KUzlern. VI ;.1907). Reibl. 19. 
DEGEN, A. v., tber Crocus banaticus ..• - Magyar hotB.n. Lnpok V (1906,'. 113. 

__ , A Magyar Korona orstagainak.tizenket uj novenye. - Ebenda VI (1907). nz. 
bOMIN, K.., Fragmente zu einer Monographie der GattuDg Koeleria. - Ebenda 1lI (1904)· 174-
G .... YER, G., A To,;;icurn·fele sisllkyil'iiok hlU:ankban. -:;- Ebenda V (1906). 122. 
- -. Aconlt9. Lycoctonoidea :-. : - Ebenda. VI (1907). 286. 
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GAYER, G., Nehan~' megjegyzes n Plagiostigma csoporthn tar:07.6 huzai ibolv.\kr61. - Ebelldn \'11 
~190S\. 39. . 

GYORFFY, J., Floristi5che Mitteilungen insbesondere zur Kcnntnis der Flora yon Siebenb(irgen. 
- Ebencla HI ;rqo4i. 42. 

HACl{.[:L. E., Die karpnthischen Trisetum-Formen. - Ebemln II llqo3·. 101. 
HAYEK, A. v., Die C('DtnnreA-Arten (lsterreich-'Cngarns. - lknkschr. AI-ad. Wig..;. Wien mnth.

natllrw_ Kl. LXX ':190(. 585. 
- ~, l'flanzengeogr. l;liederung l)sterreich-l'ngnrns, - Yerh. 1.Ou1.-\1ot. (~e~ell;;ch. Wi en 

LYII ,1907;. 223 
HOLL6s, L., A nyuri es feher szarntsgomba ternH)helyci M;1gynrorszighnn, - ~i;ven. hUZl. 11 

~19:)3. 8. 
- -~.~. Die Gnsteromyceten l-ngarn~. - Leip7.ig- 1904. 

]A\Ol<KA. S .• H:1.7l1i OnOsmn fnjaink. - Ann. :\lu5. hung.IY 1J(}05. 406. 

KI . .Ar.~LEJ.>:" FR., Zpr:iYa 0 v)'.-;leddch eesty do Trans,;yldn . .,kS'ch Alp a Vysoki cb Tater. - Vi,S!. 

Cesk. Akad. Prah. XlII '19°4. 719. 
lUATOt:SCllEf-;:, F., Additamenta lid f'loram bryologicam Hungariae. ~ Magyar botan. Lapok H 

:I903· 9;l., 157; IV (lg05',· 7S_ 
Mm:sz. G., Die Elatinen Cngarns. - Ebendll. YI[ (190S·. 2. 

PA:-;TOCSEK. )., lj Racillariuk It-inisa. - Yerh. Ven~in" !\atllr- u. lIeilkunde Pre[lburg N. F. X\'I 

(1905)· 3· 
PAX, F., Selt~oere I'tlnnzen del' Kll.rpathen. - 83. JahrcsDcr. Schles. Gesellschaft Hr(:'slau ·I905'. 

Zool.·bot. Scktion 39. 

~ ~, Beitrage fussil. Flora der Karpllthen. - ENr,I.Ek~ but, Jahrb. XX'XYlII (1906'. 272. 

PETERFt. M., Magyaronzag tihegmohai. - KDven. Kozlem.1lI :t904'. 137· 
- ~. ·\datok h:1.l:unk Sphagnllm·fl.unijuhoz. - :'.Iagyar. bot. Lapok \' 11906,. 260. 
-- ~, A Magyararsnigi Wersia·fajokr01. - l'\(;ven. Kiillem. II (F)03.:· 27. 
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Nachtr!\gliche Erg!\nzungen. 

Rine kurzc Exktlfsion nach dn BUKor\"ina, def MoJdau und Siebenbtirgen, 
die ich wahrend des Druckcs untcrnahm) lidt:rte einigc Ergebnisse, die hier 
zur Erg;mzung der vorsteh~nd~n Dar:;tcl1ung mitgeteilt \\"erden sollen. 

1. Zu Seite 25. 

Das Material fossiler Pflanzen, das im naturhistorischen Museum zu Her
mannstadt (~ag;: Szeben, von Fiile und Bibarczfalva aufbewahrt \vird, 
zeig-te in den Sph~iro5icleritknollen von Fulc auch den Abdruck ciner Vitis, 
die mit \", tokajcnsi5 verwandt stin di.irfte. Ein Typus, von clem sich 
V. villifera meiner Meinung- nach ableitet~ ist dadurch auch in Siebenbiirgen 
nachgewiescn worden. - Vgl. das auf S. 28 r..litgeteilte. 

2. Zu Scite26. 

Eine meincr letzten Exkursionen galt dem Tirnovatale bei Borszek, 
um die dort liegcnden Tertiarpflanzen, von dcnen so gut wie nichts bekannt 
war, Ztl studicren. Mit frel1ndlichcr Unterstutzung der dortigen Bergwerks
direktion gclang· cs mil', cine Sammlung von Abdruckcn zusammenzubringen. 
Frl. Stud. ref. nat. E1.I~.:-\nl:TlI JC.:\GEL~ unter20g sich in meinem Institute der 
l\Hlhc, d:e Pflanzen zu bestimmen. Somit besteht nach meinen bisherigen 
Aufnahmen die Flora fm:silis von Borszek aus folgenden Arten; sie liegen, in 
eincm weichen, [etten Tone eingebettet, unmittelbar tiber den Kohienfiozen. 

Pinus spec. Einc mit z1n:i Nadeln am Kurztriebe versehenc Art, deren 
nahere Bestimmung bei clem Fehlen von Samen oder ) Zapfcn 4: unmbg
lich wird. 

Glyptostrobus curopaeus, haufig in einzelnen Zweig en. 
My rica lign iturn) Blattabdrucke; vielleicht auch Reste von Steinfrtichten. 
Castanea Kubin}';j) die haufigste Pflanze von: Borszek, in: zahlreichen 

Blattcrn nachgcwiesen. 
Fagus Feroniae, nicht selten in Blattabdrucken erhalten. 
Quercus mediterranea, Blattabdruck. 
Quercus spec. - Ein lederartiges, relativ langgestieltes, ganzrandiges, 

am Grunde auffallend unsymmetrisches Blatt di.i.rfte, nach der Nervatur ZlJ 

urteilen, als Eichenblatt anzusprechen sein. Mit den aus den Karpathen be
schriebenen Quercus-Arten l~t es sich nicht identifizieren. Die Erhaltung ist 
keine ganz gute. "' ' ~ 



X ftchtrl(glicbe Ergiinzungen_ 

Betula Brongn artii, Blattabdrlicke und Fruchte. 
Carpinns N"eilreichii, ab Biattabdruck erhalten, eben so 
Carpinus grandis und 
Zelko\-a Ungeri. 

2B3 

Acer trilobatum in gut bestimmbaren Blattfragmenten nachgewiescn. 
Auch die in den Kohlenflozen vorkommenden Lignite, die huikrlich 

eine recht gute Erhaltung zeigen, wurden ciner anatomischen Prufllng unter
zogen) die freilich nur unbefriedigende Re&ultate ergab. Das Ilolz ist fLir 
feinere Untersuchungen zu stark zllsammengeprt:Dt, erwies sich abt:r mit alter 
Bestimmtheit als Rest eincr Conifere, die hochst wahrscheinlich Zll Glypto
strobus curopaeus 1) in Beziehungen steht. Jedenfalls gehbrt das Holz nicht 
zur Gattunf.~ Pinus. 

Nach diesen Bcfunden reiht sich die fossile Flora von Borszck llllge

zwungcn den ubrigen TerWui10ren der Karpathen an; sic stimmt am besten 
uberein mit der Vegetation, die in den obermiodinen Ablagerungen der stld
lichen Hegya\ja begraben liegt (vgl. S. 5). Dds ist auch bei der \\,' urdigung 
der auf S. 30 gegebenen Tabelle zu berucksichtigen. 

3. Zu Seite 92. 

Das hier aufgefuhrte Hieracium lanaium Baumg. vom l{etyezat (Riu 
mare) mun nach den neuercn Stndien von v. DEG!'::!.'\" und ZAU::-\ II. Schmidtii 
subsp, Lojkae Deg. et Zahn heiDen. Danach muD auch die fur die Art auf 
S. 93 gegebene Bemerkung entsprechend _ erganzt werden, ebenso die Aug-abe 
auf S, 101. 

4. Zu Seite 95. 

Hieracium Krasani wachst auch auf den Bergen am oberen Ausgange 
des Barnartales. - Durch einen Schreibfehler hat sich hinter H. lomnicense 
ein Irrtum eingeschlichen; es muD decipiens X transsylvanicum heiDen, wic e5 

auch wohl aus cler Dberschrift ohne weiteres hcrvorgeht. 

5. Zu Seite 98 (auch S. 93)· 

Nachdern: ich im August d. ]. an den natiirlichen Standorten das von 
E. \VOlOSZCZ.-\K entdeckte Hieracium pojoritense auf den Bergen urn Po.zo
rita in der Buko\vina naher studiert habe, mull meine fruher mit Vorbehalt 
ausgesprochene, auf getrocknetes Mat~rial begrlindete Ansicht, dar.. es sich urn 
ein Glied der Sect. Italica handelt, aufgegeben werden. 1ch kann aber auch 
hcutc dem verdienten Forscher nicht beipflichten, wenn er in seinem H. pojo
ritense eine Art aus der Gruppe Holo1eion sieht. Mit dieser verbindet meines 
Erachtens niehts die Species von Pozorita. 

I) Vgl. W. GOTHAN, Anatomie lebender ond fossiter Gymnospermenholzer. Abbandl. preul},. 
geol. Landc!;anst. N. F. Hdt 4+ (1905). 101 u. f, 



284 NaehtrlgUche EtgilnzlIogen. 

Die systematische Stellung des H. pojoritense ist vielmehr in der Sect. 
Oreadca zu suchen, weniger bei H. Schmidtii Tausch als bei H. Tupicolum Fr.; 
insbesondere schlicfit es sich an die urn var. franconicum Grisb. stehenden 
Form en an. In H. brevipes Pax (S. 93), das icb fruher (Osterr. bot. Ztschr. 
XLV [1895J. 41) als blolle Varietat des H. rupicolum auffallte, sehe ich die 
nachst verwandte Art. Die Bewertung des H. pojoritense als selbsHindige 
Species scheint mir abeT nicht zweifelhaft. 

Somit zeigt deT Verwandtschaftskreis deT Sect. Oreadea in den nordost
lichsten Karpathen ein stark zerkliiftetes Areal, denn zu den auf S. 93 an
gefuhrten Sippen gesellt sich nunmehr noeh das H. pojontense. Es wachst 
auch am Veresko bei Tolgyes. 

In demselben Gebiete, das H. pojoritense bewohnt, sammelte ich ooch 
cin lweites Habichtskraut, das zu jener Art io verwandtschaftlichen Beziehungen 
ftcht und aJs Bindeglied zwischen H. pojoritense \\lol. und viilosurn L. auf
gcfallt werden mull, obwohl es in Bcblatterung und Bl.ttgestalt gralle Selb
standigkeit zeigt. Ich nenne diese schone, stattliche Pflanze H. Ellae IJ. Sie 
ist nach den bisherigen Beobachtungen gleichfalls auf die Berge urn Pozorita 
beschri:mkt. In cler fruher gegebenen Obersicht muDte sie auf S, 93 in die 
Tabelle eingeschalttt werden. 

6. Zu Seite 165. 

Zeile 5 von unten lies hinter Rhinanthus pulcher statt alpinus. 

j. Zu Seile 270. 

Erebia melas wurde neuerdings auch im Rilo Dagh und auf clem Vilos 
nachgewiesen. - Vgl. A. DRENOWSKY in Arb. bulgar. Naturf.-Gesellscb. III 
(1906). 91; Period. Ztschr. bulgar. Literar. Gesellsch. LXVII (1907). 570. 

1) H. Ellae Pax nov. spec, - Phyllopodum, elatnm, glaueescens. Caulis ad 40 em altus, 
striatus, asper, Yilloso~pilosus, polycephalus. Folia diffonnill; basilaria numerosa, IO-C2 em 
longa, ad 2 cm lata, rigidll, lanceolata, grosse et remote dentata, in petiolnm brevissimum atte~ 

nnata, margine et secas nervum medium pilis Jongiusculis vestita, ceternm glabrescentia; canlinn 
ad basin caulis pluria, deinde remote inserta pancl'l, quam basilaria multo minora, fere integra, 
pUis tenuibus. longiusculis crinita, sensim in bracteas omnino conformes, sed minores transeuntia. 
Inflorescentb umbellato-racemosa, ramis 1-3-ccphalis, albido-vi11osis, Involucra subcylindriea., 
IO~12 mm longa, cum pedicehis cano-fioccosa, albo-crinita, simnlque glandnlosa, Stylus fuligi
nosus. - Quasi H. pojoritense datum, polycephalum, foliis !lllgustioribu.s, grosse uentatis et in
dumento H. villosi praeditum. - In saxosis apricis mantis MUDCil prope Pozorita district. Kim
polung Bucovinae meridionalis alt. fere IOOO m (F, PAX - 4. VIII. 1908). - Nomen dedi in 
hODorem ELLAE, llXoris amicissimi CURT SCHMIDT, de sylvicultura- Moldaviae septentrionalis op

time meriti. 



Reg i s t e r. 

Abbildungen sind durch ein .. Yor der Seitenznhl be1.eichnet. Aufgenommen \Vurd~n allch 
die .\hbildungen aus lid. I. 

Abies alba (Mill.) DC. lI8, 147, '57, 
162, 179, ISO, 226, 230, 241, 252) 
253· 

_- ellip~oconis Borb. 177. 
Acanthus longifolius Host. 193. 
Acarospora sinopica (Wahlenb.) Korb. 

125, 126. 
Acer-Artel1 9, 25, 28, 40. 
Acer angmtilobulll Beer 23. 
_- campestre L. 40, 143, 171, 183, 

184, 193, 241, 249, 260. 
"_ decipiens Heer 4, 5, R, 9, 26, 

28, 30. 
_- giganturo Gopp. 25. 
-- inaequilobum Kov. 8. 
-- integerrimum Vivo 8, 9. 
-- J urenakyi Stur 4, 7, 9· 
_- laetuID C. A. Mey. 9. 
_- monspessulanum L. :<:8, 193-
_- palaeosaccharinuID Stur 7, 9, 10. 

_- Pseudoplatanus L. 37,4°,41,42, 
IS7, 163, 180, 183, 2°7, 249. 

_- rullIum L. '5· 
-- sanctae crucis Stur 4. 
_- sepultum Audra 23. 
-- tataricum L. 184, 193, 257, 260, 

266. 
-- trachyticuro Kov. 8, 9. 
_- trilobatum (Sternb.) A. Br. 5, 8, g, 

10, 13, 23, 24, 26, 27, 30, 28J. 
Aceras longibracteata Prosz. 169. 
Achillea-Arten 1°3, 105. 
Achillea atrata L. 7'· 
-- cartilaginea Ledeb. 72. 
-- Clavenae L. 72, 220, 236. 

Achillea Clusialli.l Tausch 72. 
-- compacta WillJ. 72, 105, 194. 
--- cIithmifolia W. K. 72, 193, 252. 
-- dacica Simko 72. 
-- impatiens L. 72. 
-- lingulata W. K. 72, 198, 217, 219, 

224, 239, 247· 
-- macrophylla L. 72, 205. 

-- magna L. 72, 163,215,233,254. 
_- Millefolium L. 59, 72, 165, 207, 

224· 
-- Neilreichii Keln. /2, 184, 205, 

237, 26 3. 
-- pectinata Willd. 72. 
-- Ptarmica L. 72. 
-- Schurii Schz. Bip. 72, 105, *J97, 

216, 229, 230, 231, 234, 243, 244. 
-- setacea W. K. 72. 
Achnanthes exilis Klitz. 121. 

-- lanceolata (Brtb.) Grun. 120. 

Achyrophorus = Hypochoeris. 
Aconitum-Bastarde "2. 
Aconitum Anthon L. 79,80, 179, 182, 

184, 218, 223, 228) 229, 238, :40, 
'58. 

-- Baumgartenianum Simko 82. 
_- Beckianum Gayer 79· 
_- lfostianum Schur 80, *81, 105, 

106, 216, 218, 229, 242. 
_- lasianthum Rchb. 80, 82. 
-, _ Lycoctonum L. 79, 80, 82, 142, 

151, 153, 176, 178, 199, 25 6. 
_- moldavicum Hacq. 34, 79,80, 82, 

104, 105, 154, 164, 180, 182, 207, 
210, 2:15, 227, 244, 251, 258, 260. 



~86 Aconitum - Alyssum. 

A.conitum ::.\apellt1~ L. 79, 80, Rz, 158, 
l6S, 209, 215) 229, 239) 247, 255· 

- Dt!apolito'lnum Ten . .so. 
-- panicubtum Lam. 79, So, 82, lOS, 

Z I 0, 222, 238. 

-- patentip"lum Gayer 80. 
-_. septentrionale Koelle 80, 104. 
---- variegatum L. 79, 80) oS2, q6, 

180, 227. 

- Vulparia Rchb. So. 
\coru~ Calamus L. 159. 
:\ctaea Cimicifuga L. 154, 103, 182: 

228, 232, 2SS) Z(, J. 

- spicala L. 156, 162, 178, 225. 
\uenophorLl infundibuliform!!; (DC." Simko 

= liIiifoIia VaT. 
- liliif()lia ':L.) Ledeb. 154, 227. 
\denostyles albifrons Kcbb. 71, 72, ISR, 

165, t75, IRo, 191, 209, 210, 215, 
229. 239, 247, 255· 

- alpina HI. et Fingerh. 72. 
- Kerneri Simko 71. 
- orientalis Boiss. 7 I. 
\_dlerfarn = Fteridium. 
\_don:s vernalis L. Q2, 178, 190, 263. 
- vernalis X wolgensis 263. 
-_ wolgensi~ Stey. 263. 
\_esculus-Arten 28. 
~esculu~ salinarum (Vng. Schenk 2. 

~ethionema saxatile (L.) R. Br. 250. 

~g;jricus Columuetta Fr. 125. 

-- gambosus Fr. 125. 
-- gran:'dlens Pers. 125. 
-- ostre.ltus Jacq. 125. 
-- salignus Pers. 125. 
-_ ulmarius Bull. 125. 
'l..grimonia glandulosa Simko 262. 

- pilosa Ledeb. 227. 

I..gropyrum uiflorum (Bring.) R. Sch. 
237· 

._ callinurn (L.) R. Seh. 16 I. 
- cristatum tL.:. P. B. 241. 
~grostis Tl.lpestIls AIJ. I5S, 166, 168, 

170, 215, 218, 238, 242. 
~ vulgaris With. I7 5· 
~juga Chamaepitys (L.) Schreb. 176,263' 
- genevensis L. 153, 194. 
dchemilla-Arten 6). 
Jchemilla alpina L. 65, 220, 231. 
- frssa Schumm. 65· 
- vulgaris L. 175. 
ddrovandia vesiculosa L. 266.' 
Jectori. jub.l. (L.) NyI. 127: 

Alectoria nigrieans Ach.;: Ny!. I z6. 
~. rigida :Yill.) Th. Fr. 126. 
-- sarmentosa Ach. 127. 
Alectorolophus = Rhinanthus. 
AUiaria officinalis Andrz. :2 50. 
Allium-Arten 6 I. 

Allium atropurpureum W. K. 2(i~. 
--- fallax Schult. 209. 229· 
-- thvescens Bess. 263. 
--- tlavum L. 1561 Ij:!, 1/6, 178, 

182, 236, 241) Z$O, 263. 
-- ouliquum L. 258, *2591 26o, 271. 
-- ochroleucum \Y. K. 218,227, 238, 

245. 255. 
-- pall ens L. 25 tL 
-- rotundum L. 17 S. 
-- Scorodoprasum L. J i 2, I 75· 
--- sibiricnm L. 166, 210, 210, ZI8, 

229· 

-- ursinum L. ISO, 156, 225, 237. 
260. 

-- Yictorialis L. 153: ISS, 210,21/, 
218, 229. 

Alnus-:\rten 24. 
AJnus cordata (Loisl.) Desr. 12. 
-- glutinosa :L.. Gartn. 37, 44, 45, 

46, 159, 173, 2-t 0 . 

-- illcana ::L.) DC. 40, 207, 241. 
-- Kefersteinii Ung. 2, 3, 6, 26, 

27, 30 . 

. - mJocrophylia Gopp. 3· 
-- nostratum Ung. 6, 12, 27. 
-- Staubii Pax 12. 
-- viridis DC. 44, 45, 207, 2IO, 2 I S. 

217, 221, 224, 226, 228, 237,241, 
247, 255· 

Alopecurus laguriformis Schur 2 I 6, 242. 
Alsine banatica Heuff 250. 
-- frutescem Kit. 18o, 184,241, 244. 
-- Jacquini Koch 172. 
-- laricifolia \L.) \-Vahlenb. 148, lSI, 

164, 170, 176, 179. 
-- reCllrva (All.) ]acq. 239. 
-- sedoides I:L.) F. Schtz. 166, 168, 

qo, 239. 
-- verna (L.) Bartl. 166, 216, 2I7, 

218, 222, 228, 239, 247· 
Althaea cannabina L. 193, 262. 
-- hirstt..ta L. 262. 
-- officinalis L. 22 I. 

-- pallida W. K. 184, 232, 262, 263. 
Alyssum argenteum Vitm. 241, 258. 
-- gemonense L. 193, 2.50. 



Alyssum - Apera. 2~7 

Alyssum montanum L. Ii 2) 178. 
-- repens Baumg. 230, 234-. 244· 
--saxatileL. 156) 176, 182, 19}, 

244· 
_- transsylvanicum Schur 239. 
Amanita caesarea ::Scop.) Pers. 125. 
_-- muscaria (L.) Pers, 232. 
Amblyodon dealbatus (Dicks.) P. B. 138. 
Amblystegium confervoides (Brid." Bryol. 

eur. 138, 
-- curvicaule (JUL) Dix. et Jam, 13-1-· 
-- Juratzkanum Schirop. 139· 
_- riparium (L) Bryol. em. J 39· 
Amelanchier vulgaris .\\onch 149, IS I, 

lj6, 
Amphidium lapponicum (Hedw,) Schimp. 

139· 
_- Mougeoti,:Bryol.eur,)Schimp, 135· 
Amygdalus-Arten 2. 
Amygdalus nana L. 18}, 254, 261. 
Anacamptis pyramidalis ~L) Rich. 144, 

237, 248, 261. 
Anacamptodon splachnoides (Frol.) Brid. 

137· 
Anchusa Barrelieri (All.) DC. 190, 194, 

237, 24H, 263. 
_- officinalis L. 194, 262. 
Andreaea alpestris (Thed.) Schimp, 139· 
-- frigida Htibn. 132, 140. 
-- nivalis Hook. 140. 
-- petrophila Ehrh. 137. 
Andromeda polifolia L, 159, 16+, 221, 

224, 227, 233· 
_- protogaea Dug, oS, 9, ;::: 1. 

_- Weberi Audra 21. 
Audropogon Gryllus L. 172, 248, 2 63. 
_- IschaemumL. 172, 190, 236, 24 1, 

248, 263. 
Androsace-Arten 6 I. 
Androsace arachnoidea Schott 200, 23 1 ) 

234, 246. 
__ Chamaejasme Host 167, 216. 
_- lactea L. 150, 151, 15(}, 167, 

229) 230, 239, 244· 
_- maxima L. 178. 
-- obtusifolia All. 167, I7I. 
_- viUosa Baumg. = arachnoidea. 
Anemone-Bastarde 79· 
Anemone aiba Kern. 78, 103, 155, 166, 

170, 2IS, 218, 222, 239, 242, 247, 
255· 

-- australis (Heuif.) Simko 79, 23 8. 
-- baldensis L. 103, 220. 

Anemone grandis (Wender.) Kern. 78 , 

79, 17 2 . 
Jankae F. Schtz. 79, 263· 

__ Hepatica L. 172, 250, 258, 26I. 
_- montana Roppe ,9, 26 3-

narcis!>itlora L. 153, lOS, 210, 
215, 218, 22(_), 2,19, 24 2 , 255· 

__ lle1l10rOSa I,. 162, 261. 
____ ._ nig-rican~ (Stork) Kern. 79, 1]2. 

-- patens L. 78, 7·)· 
-- pLltensis 1,. 79· 

I ----- ranunculo:deo, L. 162, 261. 
____ slavica Reus~ I·t(j· 

__ styriaca \l'ritz.) hit~ch 78, 1·t9' 
15 J, 179, Ir;O. 

I _- syl\'estris L. 149, 161) 170, 17;>, 

I 176, 262. 
I _- transsylyanica (Fuss) Heuff. 223, 

227, 230, 233, ~'2351 23 6, 244· 
_-_ Zichyi Schur 79, ItLt· 
Angelica Archangelica L. 165, 2 I 5, 227, 

246. 
i __ sylvestris L. 174, 178, 209, 221, 

233· 
Anoectangium compactum Schwagr. 139· 
Anomodon apiculatus Bryoi. eur. 137· 
__ viticulosus ~L.) Honk. et Tayl. 137· 
Antennaria carpathica (Wahlenb.) Bl. et 

Fingerh. 166. 
__ dioica :'L.} Girtn. 175, 181, 19 1 , 

2('5, 207, 224, 226. 
Anthelia julacea (L.:I Dum. )30, 140. 

! __ nivalis (Sw.) Lindb. 130, 140. 
Anthemis carpathica W. K. 192, 2 J 5, 

216, 23<;), 242, 24~· 
___ macrautha Heuff. 254, 25 6. 
__ rnthenica M. B. 263· 
__ tinctoria L. 161, 175, 24 1, 25 8. 
Anthericum ramosum L. 172, 175, 17 8, 

21)2. 

Anthoxanthum odoratum L. 175, 232. 
Anthriscus-Arten 61. 
Anthriscus neroorosa Spreng. 193· 
__ nitida (Wahlenb.) Hazsi. 142, 151, 

163, 165, 180, 215, 257· 
Anthyllis calcicola Schur = Vulnera

ria var. 
__ montana L. 23 6. 
_. _ Vulneraria L. 85, 105, 151, 229, 

239· 
Antitrichia curtipendula (Hedw., Brid. 

'37· 
Apera Spica venti (L.) P. B. 26 5. 



288 Apfelbaum - Asplenium. 

Apfelbaum = Pirus sylvestris. 
Aphanocapsa-Arten 36. 
Aplozia autumnalis (DC) Schiffn. 129. 
-- lanceolata (L.) Schiffn. 128, 139. 
-- pumila (With.) Dum. 128. 
-- riparia (1'41)'1.) Dum. 128, 138. 
-- sphaerocarpa (Hook.) Dum. 129, 

140 . 

Apocynophyllum-Arten 9. 
Aposeris foetida (L.) Less. 147, 207, 

20g, 225, 2)6, 245, 250, 255, 260. 
Aquilegia alpina L. 52. 
-- longisepala Zimmet. 52, 153, 176, 

1;8. 
-- nigricans Baumg. 52, 2 I 7, 223, 

229, 23-1, 250, 256. 
-- suuscaposa Borb. 52. 
-- transsylvanica Schur 52, 242. 
-- Ullepitschii Pax 52) 105, 145. 
-- vUlgaris L. 51, 173, 225, 260. 
Arabis-Arten 73. 
Arabis alpina L. 147, ISO, 151, 166, 

167, J79, 18.:>, 210, 215, 216, 229, 
230, 239, 244, 247, 256. 

-- arenosa (L.) Seo}>. 151) 172, 1;6, 
182, 193, 205, 2Ib, 224, 230, 250, 
253, 258. 

-- bellidifolia (L.) Jacq. I 50, IS I, 
166, 167, 230. 

-- Halleri L. 163, 207, 210, 222, 

224, 226, 229, 255. 
-- hirsuta 1,. 151, 172, 178, 250, 

262. 
-- multijuga Borb. 224. 
-- ne~lecta Schult. q8, 166, 167, 

* 168, 2I 6. 
-- ovhensis Wulf. 2.p, 245, 247. 
-- petro gena Kern. = arenosa var. 
-- procunens W. K. 231, 240, 250. 
-- sagittata 1) C. 250. 
-- sudetica Tausch 166. 
-- Turrita L. 156, 172, 193, 231, 

236, 2')0, 253, 261. • 
Archangelica officinalis Hoffm. = An- I 

gelica Archangelica. 
Arctium tomentosum (Lam.) Schrank 265. 
Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng. 154. 
Aremonia agrimonioides (L.) Neck. 150, 

152, 176, 193, 250. 
Arenaria biflora L. 239, 242, 245. 
-- ciliata = multfcaulis. 
-- graminifoli. Schrad. 190{,w3. 
-- multicmUis L. 16:;/"'- '. 

Aristolochia Clematitis L. 183, r84, 190, 
194, 262. 

-- pallid. Willd. 194, 248, 262. 
Armeria alpina Willd. 19Q, 231. 
Armillaria mellea (Vahl) QueL 125. 
Arnica montana L. ISO, 206, 222, 224, 

238. 
Aroites tallyanus Koy. 6. 

II Artemisia. Absinthium L. 23l, 240. 

, -- austriaca Jacq. 263. 
-- Baumgarteni Bess. 167, 216, 230, 

234, 2--l3, 2+5, 247· 
-- campestris L. 59, 172, 173, 263. 
-- pontica L. 190, 205, 263. 

, -- salina Willd. 264. 
_- vulgaris L. 59. 
Arthonia impolita (Ehrh.) Borr. 125. 
Arummaculatum L. Ii2, 179, 193, 253. 
Arve = Pinns Cembra. 
Asarum enropaeum L. 162, 178, 180, 

2oi, 258. 
Asparagus tenuifolius Lam. 19-tl 249· 
Asperula aparine L. 142, 182. 
-- arvensis L. 265. 
-- capitata Kit. 23'1, 234, 252, 256, 

2j8. 
-- cynanchicaL. 151,163,226,263. 
-- Eugeniae K. Richt. 250. 
-- glauca L. 178, 179. 250, 262. 

I -- odorata L. 162, 172, 178, 180, 
I 18.j., 2°7, 238, 2S0, 253, 261. 

- taurina L. 193, 238, 250. 
-- tinctona L. 149, 227, 24I. 
Aspidium aculeaturn (L.) Sw. lSI) 162, 

173, 1]9, 214, 249· 
-- Braunii Spenn. 224. 

-- cristatum (L.) Sw. 163. 
-- dilatatum DC. 173· 
-- Filix mas (L.) Sw. 184, 207, 214. 
-- Lonchitis IL.) SW. 151, 158, 216, 

23i· 
-- spinulosum (L.) Sw. 214. 
-- Thelypteris (L.) Sw. 163, '73. 
Asplenium Adiantum nigrum L. 184-
-- fontanum (L.) Bemb. '73. 
-- germanicum Weis 173. 
-- Ruta murana L. 151, 164, 193, 

25 8. 
-- se1?,tentrionale L. 173. 
-- TrichomanesL.151, 164,193,258. 
-- viride Huds. 151, 156, 158, 164, 

167, 182, 205, 207, 210, 216, 223, 
229, 244-



Aster - Blechnurn. 289 

Aster acer L. 184, 25-1-. 
-- alpinus L. 16;. 217, 224, 229, 

239, 24i .. 252~ 256, 258. 
-- Bellidiastrum (L.) Scop. 1-1-_1-, J 5 I, 

159,164, 16" 1;6,220. 
-- Linosyris (L. \1 Bernh. 263. 
-- tinctorius 'Vallr. 161, 22;. 238, 

2_p, 250, 258. .... 
-- Tripolium L. 227, 234, 2Q4. 
-- villo:'iu:, Schz. Bip. 263. 
Astragalus-Arten 
Astragalus alpinu::. L. 147. 167. 
-- australis (L. LaID. 167, 239. 
-- austriacu,; ]acl}. 263. 
-- cieer L. 184. 
--- danicus Retz r61. 
-- dasyanthus PalL :: 63. 
-- depress us L. 2') 2. 
-- frigidus (L.) nunge 167. 
-~ glycyphyllos I,. 161, 261. 
-- hamosus L. 40, 4-1, If6. 
-- line:uifolius Pers. :q.I. 
-- monspessulanus L. 263. 
-- Onobrychis L 263. 
-- oroboiJes Rornero. 167. 
-- Roemeri Simko 2.23. 
-- transsylyanicus Barth 2 (J .1, 
-- vesicatius L. 2{13. 
Astrantia alpestris Kotschy = major var. 
-- nnjorL. 162,163,178,182) 18.}) 

207, 224, 226, 238) 257, 2(JI. 

Athamanta hungarica Borb. 193, 2-f.4, 
2-1-6, 250. 

-- Matthioli Heuff. = hungarica. 
Athyriuru alpestre (Hoppe:1 ~yl. 158, 

210) 2LJ-. 238. 
-- filix femina (L.) Roth ISO, 183, 

2 0 7. 
Alriplex litoralis L. 264. 
-_. rosea L. 2 I 2. 

-- tataric:l L. 264. 
Atropa Belladonna L. 15 t, 1; 2, 175, 

225, 227, 238, 2jO. 
Atropis distans (L.) Grisb. 26-1-. 
-- salinaria ::Simk.) Pax 264. 
Aulacomnium palustre (L.) Schwagr. 138, 

221. 
-- turgidum (Wahlenb.) Schwagr. 134, 

135· 
Avena adsurgens Schur 258. 
-- decora Janka 2Sj. 
-- planiculmis Scbrad. 210, 218,229. 
-- sativa L. 112, Il61 117) 225. 

Pa:.:, Xarpathcn. II. 

AsenaversicolorVill. IS5, 166, lie, 215, 
218, 238, 2 .. p. 2.1-7. 

Azalea prOCUlllLell~ ]" = Loiselellria. 

Ballota nigra 1,. 265. 
Barnbusium sepultum Andrti. 19. 
Banffya petraea Bamug. = Gypsophila 

transhyl\'unica. 
Banksia-~\rten C/. 

BarLula gracilis ·~Schleich. ~ Schwagr. 134, 
135· 

-- paludosa Schleich. 135, I3fl. 
--- refiexa Brio. 135. 
Bartschia alpina L. 152, 166, 210, 229, 

239, 24-1· 
Bazzania triangulari . .., (Schleich. i Lindb. 

130 . 
-- trilol!ata (L.) ~. F. Gray 13('. 
Bellidiastrum = A"ter. 
Bellis perennis 1.. I 75. 
Benzoin antiqua Beer Z(I. 

Berberis vulgaris L. 193, 257· 
Berteroa incana rL.· DC. 240. 263. 
Beta vulgaris 1,. 'log. . 
Betula-Arten 40. 
BetulJ.Brongniartii Ettingsh. 3, 7,22,283, 

! -- carpathica W. K. 162, J63, 165. 
-- Dryadum Brongn. /) 22, 20. 
-- humilis Schrank 223, 233. 
-- microphylla Brongn. 10. 

-- nan a L. ..j. 1, 45, 46, 15(_J. 

-- prisca Ettingsh. 3, I' 12, 30. 
_- pubescens Ehrh. 37. 233. 
-- verrucosa Ehrh. 37, 40, 42, 44, 

45, 183, 207, ;:q_o, 242. 
Betulaceae 27. 
Biatorella cinerea [Schar.;! Th. Fr. 125. 
-- testudinea (Ach.) Mass. I 2 ~. 
Biatorina Ehrhardtiana ·~Ach.) Th. Fr. 

12 7. 
Bidens cernuus L. 262. 
-- tripartitus L. 262. 
Bifora radians M. B. 265. 
Bilimbia sphaeroiden (Dicks.: Korb. 126. 
Birke = Betula. 
Birnbaum = Pirus Achras. 
Biscutella iaevigata L. 149, 15 1 ) 159, 

167,178, 182, 217, 239, 244, 250, 
2)8. 

Blasia pusiHa L. 128, 13;. 
Blechnum dentatum (Sternb.) Heer 3, S, 

12. 



290 Blechnum - Carnpanula. 

BlechntrID serruhtum Rich. r 2. 

-- SJlicant (L.; With. 207, 210, 23i, 
24 2 • 

Bkphafostoma setiforme (Ehrh.) Lindb. 
130 . 

-- trichophyllum '1,.) Dum. 130, 13i. 
Blindia ac:uta 'Buds.': Bryo1. eur. 133, 

LtD. 

Bohne = Phaseolus-Arten. 
Boletn~ aerem Bull. 124. 

-- bovinus 1.,. r 2+, 
-- edulis BulL 1 ;q. 
-- luridl1s Schaff, 124. 
-- Intens 1.. 124. 

-- rufus SchjJf. 12..J-. 

-- seaher BulL 12-1-. 

-- spadiceus Schaff. 12..1._ 
-- subtomentows 1,. 124. 
-- \'ariegatus Sw. 124. 
Botrychium 1Lllricariae Spreng:. 164. 
Botrychium Lunaria (L.) Sw. Isr, 216, 

221). 

Brachydontium trichodes iWeb. f.J Brllch 
I)r\. 

Bmcbrpodium pinn.1tllm (L.) P. B. )61. 
Brachythecium campestre ~Bruch) Bryol. 

ent. 137. 
-- collinmn iSchleich.; Brro]. eur. 139. 
-- Geheebii l1ilde 137. 
-- glaciale Bryo!. eur. 1:;2) 135) 1,1). 

- refiexum (Starke) Eryol. eur. 136. 
-- salebrosum :Hoffrn,j Bryol. em, 

13)· 
-- Starkei (Brid.j BryoL enr. 13 j. 
-- vagans Milde 136. 
Brassica elongata Ehrh. 26:;. 
Briza media L. 222. 
Bromus IXlSCensis Simko 19lj. 
-- mollis L. 265. 
-- secalinus L. z(l5, 
-- sterilis L. 265. 
-- tectorum 1.. 265. 
-- transsylvanicus Steud. 227. 
Bronnites transsylvanicus Ettingsh. 1 j. 
Bruckenthalia spicuIifolia. (Salisb, i Rchb. 

*1. '55. ~ 35, 192, 227, 231, 236, 
2.p, 255. 

Bryopogon = Alectoria. 
Bryum alpinum Huds. 138. 
_- arcticum (Ruthe) Eryol. eur. 134. 
-- bimum Schreb. 137. 
-- cuspidatum Schimp. 135,. "38. 
-- elegans N ees I 38. 

Brrum torquescens Bryol. eur. 135. 
Bucegia rcmanica Radian 128, 132. 
Buche = Fagus sylvatica. 
Buchweizen = Fugopyrum esculentum. 
Buellia pulchella (Schrad.) Tuck. J 25. 
Bulbocudium ruthenicum Bunge 262. 

Bunias orientalis L. 193, 220, 261. 
Buphthalmum salicifolium L. 58, I '-I 4, 

148, 151, 152. 
-- speciosum SchreIJ. = Telekia. 
Bupleurum affine Sadl. 2 -l-S. 
-. diversifoliumRoch. 217, 230,239, 

245, 246, ':4-7· 
-- fakaturo L. IS J, 16-1-, IjR, HJ2, 

2}2, 2}8, 244· 
-- Gerardi Jacq. 172. 
-- junceum L. 248. 
-- longifolinmL. f.p, z6,) 1,6 r 217. 
-- ranunculoides L. lUi. 

_- rotundifolium L. 177, 220, 266. 
-- tenuis~imum L 212, 264. 
Buxbaumia indusiata Brid. 134. 

Cahmagrostis arnndinacea 1,1.-.) Roth 162. 
-- Hallerial1:1 nc. 162, 214. 
Calamintha alpina 'IL.: Lam. 15', ,bi, 

176, 1)8. 
-- Baumgarteni Simko 222, 228, 229, 

239, 258. 
-- Clinopodium Spenn. 184. 
-- graveolens (M. B.) Benth. 252. 
~- intermedia Baurog. 244, 201. 
-- Pulegium Rchb. 252. 
-- subhnceolata Borb. 1 j 7. 
Calepina COl'vini. (All.) Des.". 194. 
Calla pa1.ustris L. 159. 
CaHitris-Arten z() 28. 
Callitris Brongniartii End!. 6. 
-- Ungeri Endl. 6. 
Calluna vulgaris Salisb. 159) 162, '73. 
Caloplaca chalybaea Th. Fr. 127. 
Caltha alpina Schur = palustris \,ar. 
-- palustris L. 163) 209, 233. 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 26 r. 
-- sylvatica (W. K.:, Chois. 193, 249. 
Campanula-A.rten iI, 76. 
Campanula abietina Grisb. 71, 191, 207, 

215,0217, 224, 226, 229, 233, 239, 
255· 

-- alpina Jacq. 155, 167, 168, 170, 
~2I5, 219,222,22412]0,232,239, 

242'· 



Campanula - Carex. 2111 

Campa.nu}a bonon;ensi~ L. 
250, 262. 

-- caespi rosa ~cop. 7 I . 

161) 

-- carpathica Jael]. 3.h 15 I, 

167,182,200,202, 21 7,222, 
22,), 23-1-· 

-- Cen·jcaria L. 161, IB41 226. 
-- craSSijleS Heufr. 71, 193· 
-- diyergens \\'illd. np., 2)0. 

-- e")Jan~a Friy, 71) 2.[0, 252. 

-_. glomerata L. I~5, 1 1 ,) 178, 
22(;, -.)3. 25('. 

-- C:\)s~eckii Hcuf1. i I, ~40, 

25°, 
-- latifdia L. 227, 238. 
_- lingulata W. K. 193, 250. 
-- m:1crostachya Kit, II. 

20 7: 

-- persicifolia },. 173, 18-'1, Z()l. 

-- pinifolia l'echtr. 182. 
-- pselldolancculata Pant. 7 I) J 04, 

i5I, r63, I,S, 100, 207, 2IS, 233· 
-- pusillaH~i.nke 150, 152, 16-+ J 167, 

17 6, 239, 25 6. 
-- rotundifolia L. 71, 104, 258. 
-- Sche:lchzeri Yilt 158, 165, 16;, 

209, 219, 22+, 226. 
-- siLirica L. iI, 142, li2, li8, 

18-1-, 190, 238, 258, 2(13· 
-- Trachelium L. 183. 
-- transsyh'anica Schur iI) 239. 2-1-S, 

247· 
-- Welandi Heuff. = expansa. 
Campyir)lJUS Schimperi Milde 132, 140. 
-- Schvl.'arzii Schimp. 1.F1 140. 
Campy!ostelium "axi··ol.1. :W. et M.; Bryul. 

em. 132, 138. 
-- lutescens (Hllds.) Bryol. em. 137. 
Cannabis sativa L. 113, 114,116, Iq. 
Cantharellus ciLarius Fr. 125. 
Capsella Bursa pastoris (L.) Manch 158. 
Cardamine amar;1 1,. 225, 227. 
-- gelida Schott = resedifolia var. 
-- graeca L. 193. 
-- hirsuta L. 178. 
-- Impatiens L. 162, 180, 250. 
-- Opizii Presl 165, 215. 
-- Paxiana O. E. Schulz 154. 
-- resedifolia L. 243, 247· 
-- rivularis Schur 210, 2I 5, 242. 
-- sylvatica Link 183, 224, 225. 
-- trifolia L. 151, 158, 256. 
Carduus-Arten 59. 
Carduus candicans W. K. 184, '93, 237· 

Cardulls coUinus 'f. K, 154, 184. 
-- gbucus Baumg. J 54, 164: 21 j, 

228, 256. 
-- lumuloslls Lbrh. 26'). 
-- Kerneri Simko 211,2'1<).224: 23'1. 
-- l'ersonata(L.) Jacll If)3, lOS, I~O, 

IS3: 209, 2lI, 21S, 224, 257. 
Carex-Arten 44, 46, tJ I. 

('arex aeuta Good. 173. 
- acutitormis Ehrh. Ii 3· 
-- a.lba Scop. 141), 151. 
-~- atr,lta L. 150, ISS, 16(J. 210, 

215, 2!3, 222, 22-1-~ 230~ 232,238, 
2p) 255· 

-_. 1,icolor All. 2 I 5. 
_- keyicollis DC. 249, 257. 
-- Clne~cens L. l i )l, 

-- c:Jpillarls L. 1ST. 167, 2I(). 

~- cUr\'u1a All. 198, 21'-;, 218, 220, 

2:;8, 242, 245, 2,.J7. 
-- dacica Heuff. 2rS, 242. 
-- Davalliana Sm. 161-

-. - digitata L. 17°, 250, 260. 
-- dioica L. 159, 1()I~ 221. 

, -- echinat:l Murr. 161. 
-- filiformis L. 233. 
- firma Ho~t 144, lSI) 159, 167. 
~-- fuliginosa Schk. 166, 2 r 8, 222, 

238, 242, 247· 
-- glnnca Murr. 151, 1(,2, 
-- Goudenoughii Gay 44, 161), 173. 
-- hirta L. 173. 
-- humilis Leyss. 172, 176, 179, 

252, 263. 
-- hyperborea Aschers. 169. 
-- irrigua Sm. 2S5. 
-- lagopina Wahlenb. 166) 218. 
-- limosa 1,. 164. 
-- Michelii Host 178, 236, 218, 2+9. 
-- montana L. 151, 178. 
_- ornithopoda Willd. 151) 170. 

-- paniculata L. 173. 
-- paradoxa Willd. 16 r. 
-- paucifloraLightf.159, I64,I9 1 : 23J_ 
-- pediformis C. A. Mey. 183. 
-- pilosa Scop. 173. 
-- IJyrenaica Wahlenb. 242, 24i· 
-- remota L. 173. 
-- rigida Good. 169. 
-- riparia Curt. z 33. 
-- rupestris AU. 169. 
-- sempervirens Vill. 151,155, 166. 
-- stricta Good. 17 3· 



Caux 

~x sylYatica Huds. lU2, IX3. 
- teretiusClrla Good. 161) 233. 
- tomentosa L. 173, 249· 
- tran~syl\'anica Schur ;2 10. 

- tristis M. lJ. 207, 2IO, 216, 2IS, 
29, 238, 242, 247, 255· 
- vagi nata Tausch 157. 
- ventricosa CUft. 249. 
- vesicaria I,. 173. 
- "irens Lam. 249. 
!ioa auwlis L 175: lSI, 220. 
- brevibr.lcte.tta Alldra 233: 238. 
- YUIgarib J,. 157. 
Jesium cermmm L Ii9, 2+S, 20r. 
linm,-Artt:!1 :q. 
)inus lktulu~ L. 37, 40, 179, 183, 
93. 2 .. p, 24 I, zUo. 
- duinl!nsis Scop. 28, 193, 249. 
- gralldi~ Ung. 2; 3,5,7,10, 12, 25, 
6, :.q, .~o, 283. 
- :\eilreiehii Koy. 3, 7, 2S, 2H3. 
- (hidii l\1ass. 26. 
- pyramidn,lis Gaud. 7. 
- yera Andra 2 I. 

thamus lanatus 1" 25-1, 263. 
ra-Arten 2, 26, 27, 2S. 
\'a Lilinica (Ung.) Ettingsh. 2, 3, 7, 
0, 12. 2 I, 23, 30. 

- costat.! Ung. 2. 

- sepulta Koy. 7. 
- Sturii Eng. 7. 
- renrricosa Ung. 2. 

;ia-Arten 2. 

~anecl-Arten 24, 2i\. 
:anea at.'lTiu Ong. 9. 
- Kuuinyi Koy. 2, 3, 7, 9, 10, 22; 
6, 27, 30, 282. 
- sativa Mill. 171, 254-
- Ungeri Heer 26. 
throsa aquatica (L.) P. B. 264. 
In.rinea Haussknechtjj (Jur. et Milde) 
roth. 135, J37· 
- nndulata (L.) ':VelJ~ et :'\loh1' 138. 
)5copium nigritum (Hedn'') Brid. 135. 
:::alis daucoides L. 161, 178, 194, 
27, 265. 
reb Hazslinszkyi Dng. 6. 
strlls-Arten 28. 
. stIUS Andromedae Ung. 8. 
- anthoides Andrii. 20. 

- elaenus Dng. 8. 
is australis L. 28, 19.3 .• 
- Japeti Ung .• 8. 

Centaurea. 

Celtis traehytica Etting8h. 7, 28. 
_- vulcanica Km·. 28. 
Centaurea-Arten 103, 105. 
Centaurea-Bastarde 91, 92. 
Centaurea Adami 'ViIM. 89. 
-- alpestris Hegetschw. 90, 105) 167. 
-- atropurpurea W. K. 90, 193, 250, 

25 8. 
-- austriaca Wi lid. 9 I . 

~- axilhris Willd. 91. 
-- haden,<,i,.:; Tmtt. go. 
-- b::matica Roch. ') I . 

-- BieiJcJsteinii DC. = micrantha. 
-- Calcitrapa. 1.. 89, 265, 
-- carpathica Pore. 9 I . 

-- Cyanus L. h9, 106. 
-~- ehtior Gaud. 9 I . 

-- iberica Tre\·. 8g. 
-- indurata J :mka 9 I. 

-- Jace:l L. 91, 104. 
-- Kotschyan<1 HeufL 90, 105, 192, 

2II, 2q, Z19, Z3!), 242, 247· 
-- maculos:l Lam. 90, 91, 10-1-. 

-- Marschalliana Spreng. 39' 
-- mier::mtha GmeL 00, 240, 263. 
_.- mollis \V. K. (.1, 143, 156,104, 

17°,176,2°5,207,211. 
-- montana L. 90, 91, 104. 
-- nigre3cens WiilJ. 9 I. 
-- orientalis L. 89. 
-- oxylepis \\,imm. et Grab. 91, 106. 
-- pannonica Beuff. ~!I, 205. 

_- phrygia L. 91, 163, 175, 191, 
20 7, 233, 257· 

-- pinnatifida Schur. 91, *92, 104, 
229, 230. 

-- plumosa Lam. 9r, 239, 242,255, 
-- reichenb::!.chioides Schur 90-
-- rhenana Bor. 90. 
-- ruthenica Lam. 89, 1051 263. 
-_ SadJeriana Janka 90, 106. 
-- salicifolia M. B. 91. 
-- Scabiosa L. 59, 90, 104, 105, 

liS· 
-- seusana Aut. 9 I, 104· 
-- solstitialis L. 89~ 106, 265. 
-- spinulosa Roch. 90. 
-- stenolepis Kern. 91, 173, 182. 
-- trinervia Steph. 90, 263 . 
_- triniaefolia Heuff. 89, IDS, 25.2· 
-- variegata Lam. 91, 148,149,151, 

161, 164, 172, 178, 179, 182, 238, 
25 2 • 
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Cephalanthera gmndiflom ~SC0p.) Babingt. 
144) 14t:;, 17 3, ~6:. 

-- mbra ~L.) Rich. 149, 178, 238. 
-- xiphophyllum (L. f.) Rich. 144. 
Cephabria laevigJ.ta \\'. K. 252. 
_- radiata Grisb. 258, 263. 
_- transsylvanica '1..) Schrad. 178, 

184~ 263. 
-- uralen~is (:"lurr.: R. et Sell. 2.p, 

26 3. 
Cephalozia-Aru::n I J J • 

Cephalozia bict1:-pidata ;L." [lum. 129. 

-- cJ.tcllulat3. ,Hiiim. "·arnst. 129. 
- - ('onnl\ ens il)icks.' SjJrtlce 129. 
_- leucanlha Spruce 12 fJ. 
-- media l.indb. 129. 

-- plenicep~ ,:\ust.l I .. indb. 129, 131. 
_- reclllsa Dum. 129, 
Cephaloziella divaricata 129. 
Cerastium-Arten 65, 104· 
Cerastium alpinum 1 ... 65, 15 I, 158. 166, 

168,170,215,230,239: 247· 
-- arvense L. 166. 
-- banaticmn Roch. 193. 250. 
_- brachypetalum Desp. 156, 173. 
-- citiatum W. K. 65. 
-- ;;lomeratum Thuill 232. 
-- glntinosum Fr. 178. 
-- latifulium L. 65, J 6S. 
-- Lcrchenfeldianmu Schur 231, 23S. 
-- macrocarpum Schur 65) 151r 166, 

20 7,210, 21 5,222,226. 
-- syhaticllm ).Y. K. ::127. 2()]. 

-- trigynum Vill. 169, 216, 239, 242, 

247· 
_- triviale Link 232. 
Ceratonei:; lnnaris (Ehrb.) Crun, 120. 
Ceratophyllnm-.'\rten 46. 
Ceratophyllum demersum L. 44, 45. 
Cercis-Arten 24, 28. 
Cercis palaeogaea (Uog.) Pax 7, 
-- Tournoueri Sap. 23. 
Cerinthe alpina Kit. 167, 217, 239. 
-- minor 1. .... 194, 263. 
Ceterach officinarum WiUd. 193) 250. 
Cetraria aieurites (Ach.) Th. Fr. 125. 
-- cucullata (Bell.) Ach. IZ 5. 
-- glauca (L.) Ach. '25. 
-- islandiea (L.) Ach. U~5, 215, 226. 
_- nivalis (L.) Ach. 125, 215. 
_- tristis (Web.) l'r. <25. 
Chaerophyllum aromaticum L. 171, 180, 

253· 

Chaerophyllum aurenro L. 230, 250. 
-- hinmtllm 1.. 163 • . us. 
Chaeturu5 M.nrubiastrum :1.. H .. chb. 174. 
Chamaeorchis alpina \L. Rich, 1 ~6, 148, 

167, 23 6. 
Ch,:l1uaer(!p~- .-\rten 12. 
Chara-Arten 27, 264. 
Cham aspera (neth.) \\,illJ. 122. 
-_ .. _ eeratoJlhylla Wallr. 122. 
-~- contrilila A. Dr. 122. 

-- C[)TOnnta Ziz. 12 J. 

-- crinitr. \\'a1:r. 12~. 
_- foetida A. IJr. 12::. 

-- fragilis De~y. 12.."'. 
-- grmnophylla .'\. l'r. 122. 

_- hispid:.l. L. 1::2. 

-- T\ldi:i A. Br. 122. 
Chenql(,dinm \\"oltfli ~im1.. z65' 
Cherkria = Abine. 
ChiJo:-cyphl.1:-' polyanthus 1...1 CordJ. 129, 

138 . 
(_·j,omioc.arpfll1 qlwdr.111ls (S(·DIJ.) JjDdv. 

128. 
Chondrilla juncea 1... 184) Z 41. 263. 
Chonurites-Arten z(). 

ChrysJ.nthemum aJpinum L. IS5, J67, 
170) 242. 

-- corymDowm 1.,. 1(3) 175) 181, 
I84. 1<)4, 20/, 215. 226, 230,233, 
23''', 250: 261. 

-- Leucantheml1l11 L. 163, 207,215. 
-- macropllyllum W. K. 193, 247, 

250, 258. 
-- rotundifoliurn \Y. K. 34,158,163, 

165, 215, 224, 22<), 233. 238,255. 
-- serotinum 1.. 174. 
_- Zawadzhi Herl>. 34, 1.-1-5, * 146. 
Chrysocoma ~ Aster. 
Chrysoplenium 81pinllm Schur 2 I 5, 2 I 8, 

222. 
Cichorium Intybus L. 241. 
Cicnta virosa L. 159, 174, 22T. 
Ciroieifuga = Actaea. 
Cinclidotus aqlla.ticus Jacq.) BTyol. enT. 

'39-
_- ripurius (Host) Am. I35. 
Cineraria = Senecio. 
Cinnamomum-Arten 24, 25, 28. 
Ginnamomurn Buchii Heer 2. 
-- lam:eolatum Dng. 5, 9· 
_- polymorphum A. Br. 2, 4, 5, 9, 

12, 30. 

-- Rossmaessleri Heer 7-
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Cinnamomum salieifoliulU Stauu 12. 

-- Scheuchzeri Heer 1 I, 26. 
Cireaen. alpina L. 156, 173, 191, 224, 

23'')· 

-- Lutetiana L. Ii34. 207, 250, 261-
Cirsium-Arten 5 f). 
Cirsjllrr!-Ba~tmde 8?t 89. 
Cirsinm deCtlShatnm lanka = C. Erio-

phornlll yar. -
-- Eriophorum :1..: Scap, 1..f3, l5 I, 

154, 1(1,), 220. 

--- hisithalec. ~L.~ Scop. >\8, S9, LP, 
151, 15(_)) lU3, 175, 2o~h 222,22,), 

238, 25 2 , 257· 
-- fmiens Gri::.b. 
-- heterophyUum All. tly) 163, 

222. 

-.-- oleraceum (L.) Seol'- Stl. 
_- palustre (L.) Scop. 88, 174. 
-- pannonicurn :L." Cialld.S8, 175.261. 
-- panciflormn (,Yo K.) Spreng. 88, 

t)9, 105, 106, 
-- rinlbre 
('helium :.\Iariscl1s 223_ 
Cbelonia-Arten 127. 

Cladonia gracilis iL.) \rilld, 125. 
_- pyxidata ,1..: Fr. 125_ 

-- rangiferina (L." \Yeb. 226. 
CbY::lri:l aurea Schaff. J 24. 
-- Botn·ti:> Pers. 124. 
-- tla\~; Schaff. I:!_f. 

-- formosa Per". 124-. 

Clt.'m::tlis alpina ;L.) ~Iill. 164, 182/ 210, 

22-1-, 227, 229, 237, 244; 256. 
-- mtegrifolia L. IF·, 193, 261. 
-- rect.a L. 161. 
- --- Yit::tluaL.IbI:. 171,184,249,262. 
~nidium apioides (Lam.) Spreng. 240; 

25 8. 
~:oLresia caricina WiUd. 169. 
:'()chleJria officinalis L. 165, 166, 220. 
-- Tatrae Borb. 165. 
:::oeloglos5.um yiride (L.) . Hartm. 144, 

149, 167) 169, 215, 226, 238. 
':olchicum autumnale 1.. 248. 
:::olutea arborescens L. 184, 193· 
=-:omaTUtn palustre L, = Potentilla. 
:::onfen'ites-Arten 17. 
>miocybe furfuraceJ. Ach. 127. 
:uuicsehnum Fischeri W. Gr. 147, 216, 

230) 239· 
:onocephalus conicus (L!~ ")j_~.~ 42, 
~ 128, 139. 

ConostoIDmu boreale Sw, 134, 139. 
Conringia orientalis (L.) _·\ndrz, 177, 

227, 265. 
Conyallaria rnajalis L. 41, 172. 
Convolvulus tenuissimus S.uth, etSm, 194. 
Cuprinns-Arten 1:2 5. 
Corallorrhiz:1 lnnata R. Br. 149, 162, 

23 8. 
Cornicularia tristis '\\'eu.: Ach 215. 

Cornns mas L. 11) 37. 39, 171, 279, 
ISO, 183, 1fi4, 193, 24~. 257,261. 

--sanguincaL 41,171,173,193' 
-- Studeri Heer 5. 
Coronilla elegans Pan(~. 193, 205. 

-- Eroerus L. I 93. 
-- minima ]a(q. 14--l, 
-- montana Scop, 5B, 144, 1,-*9' 
-- yaginalis Lam. 144· 
-- yaria L. It<:4, 258, 262. 
Corttlsa Matthioli L. 15 I, 159 J I()7, 

210, 217, 229, 23:', 240, 256, 
-- pubens Schott = Mattbioli var. 
Corydalis capnoides (1..) Koch 148, lSI, 

rfi2. 228, 231. 
-- cava Seh",. eI K, J 53, I()2) 

172. qr:h 225, 238, 250, 26{. 
-- pumih (Host." RchLJ, 179· 
--, solida :'l..) Sm. 153, 162, 1/9, 

238, 261. 
Corylus Avelbna L. 37, 40, 41, 42, 

193, 226, 241. 
-- Culurna L. 193, 249, 
-- Mac' Quarii Reer 26. 
-- maxima Mill. 193· 
CotinusCoggygriaSeop. 27, 40, 41, 149, 

183, 186, 193: 249· 
Cotoneaster integerrima Medik. 170, liz, 

176, 180, 209, 229, 237, 249,258. 
-- ton:enwsaLindL-io, 249,25 6,258. 
Crambe aspera M. B. 263. 
Crataegus mono6'yna Jacq. 40, 
-- Oxyaca.ntha L. .p. 
Crepis-Arten 6 I . 

Crepis alpe5tris (jacq,) Tausch 15--1· 
-- confusa Wot. 2 [ I, 

-- foe:tida L. I7S. 
-- grandiflora i:All.) Tausch 165,181, 

183, 207, 211, 215, :1'29· 
-- ]acquini Tausch 152, 164, 1671 

q6, 200, 217, 22g, 230, 234· 
-- paludosa (L.) Monch 215. 
~ pulchra L. 193. 
-- rhoeadifolia M. R '73, 254. 



Crepis 

Crepis succisifolia (AI1.} Tausch 175. 
-- setosa Hail. f. 241. 

-- sibirica L. 148. 
-- viscidula Fro1- 239, .::'45) 247, 

25 2 ) 255· 
Crocus aureus Sillth. et Sm. 248. 
-- baLiagorensis Zapal. 158. 
-- banaticus Gay ISS) 215, 237, 

252, 255· 
~~ Lana.ticus Heuff. = Heuffdianu:;. 
-- Heuffelianus Herb. ISS, 163. ::::6, 

2::9, 2:)7, 255· 
-- irid~tI01us Heutr. = banaticus. 
Cnrcianella ox-ylot)a Janka 252. 
Crupina vulga.ris Casso 194. 
Crypsis aCllleata (Ll Act. 2~)2. 
~- alullecllroides 'Host! Schrad. 178~ 

262. 
-~ schoenoides (L.) Lam. 17;). 
Cllcuualus buccifer L. 26 I. 

CUj,anoides anomaluE- Andrii 20. 

C"cadace3.e IS. 
C)'clamen eurollaeum L. 58, 144, 147, 

15 2 . 

Cylindrothecium cladorhizans ,Hcdw.,; 
Schirnp. I3 3. 

Cymbella caespitos:1 'KUtz.) Schlitt 121. 

--- Cistula;Humpht.)Kircha. 120,12 I. 

-- cymLiformis (Ktitz.) Breb. 12 I. 
-- gracilis (Ehru. ~ Rab. 120. 
Cynudon Daclylon 'L.;' Pets. Q2, qR, 

441. 263. 
Cyoodontium gracile~cens :W. et 11.1 

Schimp. 131. 
Cynoglossum germanicum Jacq. q 3. 
Cyperites-Arten 12, 17, 24. 
Cyperites tertiarius Ung. 18. 
Cyperocarplls uncinatus Pax 44, 46. 
Cyperus glaber L. 194. 
Cypripedium Calceolus L. 144, 149, 151, 

153, 162) 222, 225, 238, 249,256, 
261. 

Cystopteris-Arten 6 I. 

Cystopteris fragilis (L.) Rernh~ lSI, 164, 
25 8. 

-- montana Link 216, 223,228,237. 
-- sudetica A. Br. et Milde 154, 182, 

2IO, 217, 223, 228, 237, 
Cystoseirites-Arten 6, 15· 
Cystoseirites communis Ung. 27. 
-- del1catula Kov. 6. 
-- flagelliformis Dng, 20. 

-- PartschH Sternb. 31 6, 17, 20. 

Dianthus. 2% 

Cytisus-Arten 1°3. IO~, 261. 
Cytistls albus Hacq. 6(1, 67, 106, 184. 

2°5, 227, 2,;2. 
-- austriacus L. 66, 61, 171, 191, 

1 Q3, 249· 
-- c:1pitatus Scofl. 66, 6;. 
-- cili:ltus Wahlellu. 6f), i'7, 2;)1. 

-- leiocarpus Kern. 6n, 67, 256. 
-- lel1cotridws ;.>dmr 66. 6i. 238. 
-- nigricansL 6G, t17. 18J,lR4, 24<). 
- pallidus Schrad. (!0, 67. 
-- procumllens(W.K. Spreng.66,C)7. 
-- ratisDonensis Schaff. 66. 67, 161, 

17 I. 205· 

-- serotinus Kit. 66, 6i, 205. 

i DallJergi:l acnjgll1~t~l':1 Anlha 2~. 
I Daphne arbuscula Cd. 34, *181) IgZ, 

18 5. 
-- Bbgayuna Fre-y. 236: 240. 
----- Cneorum L. 14', 149, 154, 181, 

182, 262. 
-- Laureola L. 236. 
-- pttraea Leyh. lSI, IS2. 
-- I\1ezereum 1.. 153, 162, 180,207) 

261. 

Datura Stramonium L. ~() 5. 
Delphinium Consolida L. 265. 
_. datum L. 165, 222, ~.;o, 239, 

244, 247, 256. 
-- Jlsbum \\'. K. 193r 236, 239, 252, 

25 8. 
-- oxysepalum Pax et Boru. *1. 149. 

- 341 IS0) 16 5. 
l Dentaria tmillifera L. 149, 151, 162, 

r83, r93, 2~5) 250, 20r. 
-- enneaphyllos 1" 14')) 151. 

-- enneaph)'no~ X glandulosa 154. 
-- giandulosa W. K. 47, I~_2, 151, 

162, 176, 130, 183, 225: 238,261. 
Deschampsia caespitosa (L.) P. R. rp2, 

175, 215, 226. 
-- fiexuosa (L.) Trin. 175, 226. 
Descurainea Sophia (L.) "-ebb et Berth 

26 5-
Desmatodon latifolius (Redw.: Bryo1. eur. 

140. 

Dianthus-Arten 103, 104, 105. 
Dianthus anneria L. 63, 245, 262. 
-- banaticus Heuff. 250. 
-- callizonus Schott 63, 64, *199, 

239· 
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)ianthus Carthusianorum L. 63, 64, 263. 
- collinus W. K, 63, 64, 173, 184· 
- compactus Kit. *1. 152. - 63, 64, 

207, 215, 224, 238, 247, 255. 
- deltoides L. 63. 
-- giganteus d'Urv. 63, 64, 241, 244, 

245, 250, 258. 
- glacialis Hanke 63, 64, 166, 217, 

238, 242. 
Renteri Renff. 63, 64, ~?40. 

- hungaricus }lers. 63. 
-~ integripetalus Schur 63, 65, lOS, 

244, 250, 256. 
- marisensis Simko 63, 64, 238. 
- niddus \Y. h. 63, 64, 103, *146, 

147, 149, 151, 154, 176, IS,. 
- Pontederae Kern. 63) 64, 157, 

17 2 . 

- praecox Kit. 63, 65,.105, 148, 
156, 164, 167, 17 6. 

- serotinu5 \V. K. 63, 65, 105, 193· 
- spiculifolius Schur 63, 65, lOS, 

229, 236, 258. 
- superhus L. 63, 65, 158, 161, 

217, 222, 226, 238. 
- Tatrae Borb. 63' 
- tenuifolius Schur 2I7, 238. 
- trifasciculatus Kit. 63, 64, 240, 
25°· 

iatorna elongaturn Ag. 120, 121. 
.-- hjernale (Heib.) Klitz. 121. 

- MesodoD (Ehrh.;· Crun. 120. 

lchelyma fa1catum tHed\r.) Myrin. *133: 
134, 140, 246. 

icr8.nella Grevilleana (Bryo1.eur.! Schimp. 
134, 140 • 

- heteromalla (Dill.) Schimp. '37· 
~cr::modontiu~ aristatum Schirnp. 135· I 
lcranum alblcans Bryol. eur. 140. 
- Blyttii Schimp. 132, 139. 
- Bonjeani De Not. 138. 
-_. elongatum Schleich. 140. 
- falcatum Hedw. 140_ 
- flagellare Hedw. 134. 
- fulvellurn (Dicks.) Sm. 139. 
- fuscescens Turn. 135. 
- montanum Hedw. 135. 
- Mtihlenbeckii Bryol. eur. 134,137. 
- neglectum Jur. 132, 140. 
- Sauteri Schimp. 132, 137. 
-_ scopariforme Kinob. 133. 
- scoparium (L.) Hedw .... -..:~ .. 

Sendtneri Limpr. 13:·.·-"~'" ""'.-

Dietamus albus L. 143, 184, 190, 193, 
254, 263. 

Didymodon giganteus (Funck.) Jur. '35, 
'38. 

-- rubellus (Hoffm.:1 Bryol. eur. 137. 
-- spadieeus (Mitt.) Limpr. 134. 
Digitalis ambigua Murr. 162, 173, 175, 

183, 193. 20 5, 207, 227, 238, 252, 
261. 

-- ferruginea L. 252, 263. 
-- lanata Ehrh. 184, 263. 
Diospyros-Arten 28. 
Diospyros trachysepala A. Br. 2, 4. 
Diplachne serotina ~L. Link 241, 250. 
Diplophyllum albjcans (L.) Dum. ) 30. 
-- obtusifolium (Hook.) Dum. 130. 
Diplotaxis muralis (L.) DC. 265. 
Dipsacus bciniatus L. 262. 
-- pilosus L. 238, 2UI. 
Dissodon Frolichianus IRed",.) Grev. 

et Am. 134. 140. 
-- splachnoides (Thunb.;1 Grev. et 

Am. 140. 
Ditrichum gJaueescens (Htdw.) Hampe 

13j· 
-- yaginans (Sull.) Hampe 132, 134, 

'35· 
Doronicum austriacum Jaeq. 165, 180, 

207, 211, 215, 22'I~ 224, 225,227, 
239, 255, 258. 

-- carpathicum I: Grisb. et Schenk) 
Kern. 215, 219, 229" 239, 243· 

-- Clusti rAIl.) Tausch 155, 169, 170, 
215, 243· 

-- cordatum (Wulf.) Schz. Bip. 247, 
250, 25 6 . 

-- hungaricuIll Rchb. 254, 261. 
Doryenium herbaceum Vill. 172, 176, 

184, 232, 241, 252, 263. 
Draba-Arten GI, 216. 
Draba aizoides L. 151, 156, 159, 167, 

'7 6 . 
-- earinthiaca Hoppe 2 I 7, 239, 245. 
-- compacta Schott 239. 
_- Domeri Heutf. 246. 
-- Haynaldii Stur 199· 
-- Kotschyi Stur 239· 
-- lasiocarpa Roeh. 156, 178, 182, 

193, 23,9) 25 0. 
-- netnorosa L. 151, 161, 193,222, 

262. 
--~ tomentosa Wahlenb. 167. 
Dracocepha-Ium austriacum L. I83, .258. 



Drosera 

Drosera longifolia L. 16o, 233. 
-- obovata Mert. et Koch 233. 
--, rotundifolia L. 159, 161, 164, 

221, 223, 233. 
Dryas octopetala L. -44, 45) 1z6, 150, 

IS I, 159, 166, 167, zIj, 2291230, 
237· • 

Dryandra-Arten 9. 
Dryptodon atratu5 (Mielichh.) Limpr. 

134· 
-- Hartmani' (Schjmp.) Limpr. 133, 

13 8. 

Echinops banaticHs HeutI Z 5 z. 
-- commutatus Jm. 225, 238, :qo. 
-- sphaerocephalus L. 17 I) q6. 
EchinospermllID Lappula (L.) Lehm. 263. 
Echitonillm-Arten 9. 
Echium altissimum ]acq. 252. 
-- italicum L. 172. 
-- rubrum Jacq. 179, 194, 254, 263' 
Edelweii3 = Leontopodium. 
Edraianthus Kitaibelij DC. 193, 2 "+4, 

247, 250, 256, 269. 
Eiche = Quercus. 
Elaeagnus acuminata Beer G. 
Elatine Alsinastrum L. 262. 
-- ambigua Wight 184, 266. 
Elymus europaeus L. 176, 227, 249. 
Elyna Belhrdi (All.) Koch 169,238,246. 
EmpetruID nigrum L. lSI, 153, 166, 

::W9, 210, 215: 222, 224, 233,239, 
Encalypta ciliata (Hedw.) Hoffm. 137. 
-- commlltata Bryol. germ. 139. 
-- spathulata C MUll. 135. 
Engelhardtia vera (Andra) Ettingsh. 7, 

12, 17, 21, 24, 27, 28. 
Epilobium alsinefolium Vill. 165, 166, 

2°9,21°, 21 5,229,239, Z55· 
-- anagallidifolium Lam. 166, 216, 

244· 
-- angustifolium L. 163' 
-- Dodonaei \,ill. 238. 
-- hirsutum L. 174, 221, 261. 
-- montanum L. lSD, 184, 207, 253, 

261. 

-- trigonum Schrank ) 56, 165, 209, 
210,. 215, 222, 229, 239. 

Ephedrites sotzkianus Andra 18. 
Epipactis latifolia (L.) All. 178. 
-- rubiginosa (Crantz) Gaud. 149, 

164, 238, 256. 

Euphorbia. 297 

Epipogon aphyllus (Schmidt) Sw. 142, 
158, 162, 238. 

Epithemia zebra ,:Ehru,) RUtz. 120. 
Equisetum Braunii Ung. 10. 

-- hiemale L. 151. 
-- palustre L. 174. 
Erose = Pisum sativuro L. 
Erechthites hieracifolia (L.) Rchb. 174. 
Erigeron aeer L. 73. 
-- alpinus 1.. 73, 215, 230, 239. 
-~- atticus \,ill. 73, 2 j 7, 239· 
-- canadensis L. 73. 
-- hunga.rictls Vierh. 73, 167, 168. 
-- negltctus Kern. 73. 
-- polymorphus Scop. 72. 
-- racemosus Baumg. 73. 
-- transsylvanicus Vierh. 73. 
-- uniflorus L. 73, 239. 
Eriophorum-Arten 46. 
Eriophorum alpinuro L. 153, 169_ 
-- angustifolium Roth 159. 
-- gracile Koch 159, 233. 
-- vaginatulh L. 44, 45, 159, 164, 

19 1 , 233· 
Eritric:hium Jankae Simko = E. terglou ... 

ense var. 
_- terglouense (Hacq.) DC. 200, 229, 

230) 231) 234· 

Eryngium campestn:: L. 240, 262. 
Erysimum odoratum Ehrh. J 70, I7 6, 

178. 229· 
-- 'Wittmanni Zawa.c]z. 145,217,223, 

229, 230, 231, 234, 240. 
ErythraeJ Centaurium (L.,: Pers. 257, 262. 
-- pulchella (5\\'.) Fr. 212, 26.,j. 
Erythronium Dens canis L. 193, 216, 

237, 249, 260. 
Eucalyptus oceanica eng. 21. 

Eunotia arcus (Ehrb.) Rabh. 120. 
-- Camelus Ehrb. 120. 

-- gracilis (Ehrli.) Rabh. 120. 
--' paludosa Grun. 120. 
Eupatorium cannabinum L. 261. 

Euphorbia amygdaloides L. 158, 179, 
184, 207, 238, 250; 253. 

-- carniolica JaclJ.. 210. 
-- carpathica Wol. 21I. 

-- . Gerardiana Jacq. 190, 263. 
. -' - p.1111stris L. 174, 193. 
I __ polychroma Kern. 142, 149, 151, 

156. 
-- salicifolia Host 194· 
-- stricta L. 194. 
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Dianthus Carthusianorum L. 63, 64, 263. 
-- collinus \V. K. 63, 64, 173, 184· 
-- compactus Kit. *1. J 52. - 63, 64, 

20 7, 215, 224, 238, 247, 255. 
-- deltoides L. 63-
-- giganteus d'Urv. 63, 64, 241, 244, 

245, 250, 258. 
-- glacialis Hanke 63, 64, 166, 2 I 7, 

238, 24 2. 
Henteri Heuff. 63, 64, 240. 

-- hlUlga.ricus Pers. 63. 
_-- integripetalus Schur 63, 65, 105, 

244, 250, 256. 
-- marisensis Simko 63, 64, 238. 
-- ni6dus ,Yo K. 63, 64, 103, * 146, 

147, 149, 151, 154, q6, 185. 
-- Pontederae Kern. 63, 64) 157, 

17 2 . 

-- praecox Kit. 63, 65,.105, 148, 
156, 164, 16 7, 17 6 . 

-- serotinus 'V. K. 63, 65, 105, 193· 
-- spiculifolius Schur 63, 65, 105, 

229, 236, 258. 
-- superlms L. 63, 65, 158, 161) 

217, 222, 226, 238. 
-- Tatrae Borb. 63' 
-- tenuifolius Schur 217, 238. 
-- trifasciculatus Kit. 63, 64, 240, 

25°· 
Diatoma elongatum Ag. 120, 12 I. 

--- hiemale (Heib.) Klitz. 12 I. 

-- Alesodon {Ehrb.:1 Crun. 120. 

Diche1yma falcatum ,:Hedw.) Mrrill. *133, 
134, 140, 246. 

Dicronella Grevilleana (Bryol.eur.) Schimp. 
134, 140. 

-- heteromalla (Dill.) Schimp. '37. 
Dicranodontium aristatum Schimp. 135. 
Dicranum albicans Bryol. em. 140. 
-- Blyttii Schimp. 132, 139. 
-- Bonjeani De Not. 138. 
-- elongatum Schleich. 140. 
-- falcatnID Hedw. 140. 
-- flagellare Hedw. 134. 
-- fulvellum (Dicks.) Sm. '39. 
-- fuscescens Turn. 135· 
-- montannm Hedw. 135· 
-- Mtihlenbeckii Bryol. eur. 134,137. 
-- neglectum Jur. 132, 140. 
-- Sauteri Schimp. 132, 137. 
-- scoparifonne Kindb: 133. 
-- scoparium (L.) Hed"". a.u,}·· 
-- Sendtneri Limpr. r3·~~'iR¥-"i'~-.J;.· 

Dictamus albus L. 143, 184, 190, 193, 
254, 263. 

Didymodon giganteus (Funck.) Jur. '35, 
I3 8. 

-- rubellus (Hoffm.) Bryol. em. 137. 
-- spadiceus (Mitt.) Limpr. 134. 
Digitalis ambigua MnIT. 162, 173, 175, 

183, 193, 205, 207, 227, 238, 252, 
26 I. 

--- ferruginea L. 2=;;2: 263. 
-- lanata Ehrh. 184, 263. 
Diospyros-Arten 28. 
Diospyros Lrachysepala A. Rr. 2) 4. 
Diplachne serotina :L.I Link 241, 250. 
Diplophyllum albicans (L) I )nm. ] 3 o. 
-- obtusifolium (Hook.) Dum. 130. 
Diplotaxis muratis (L.) DC. 265. 
DipsacLls laciniatus L. 262. 
-- pilosus L. 238, 261. 
Dissodon Frblichianus I:Hedw.) Grev. 

et Arn. 1.14, 140. 
-- splachnoides (Thunh.:1 Grev. et 

Am. 140. 
Ditrichum glaucescens (Hedw.) Hampe 

135· 
-- vaginans (Sull.;, Hampe 132, 134, 

'35· 
Doronicnm austriacul1l Jacq. 165, 180, 

207, 2Il, 215, 22'1) 224, 225,227, 
239, 255, 25 8. 

-- carpathicum (Grisb. et Schenk) 
Kern. 215, 219, 229, 239, 243· 

-- Clusii (All.) Tausch 155, 169, lio, 
215, 243· 

-- cordatum (Wulf.) Schz. Bip. 247, 
250, 256. 

-- hungaricum Rchb. 254, 26r. 
Dorycnium herbaceum ViII. 172, 176, 

184, 232, 241, 252, 263. 
Draba-Arten 61, 216. 
Draba aizoides L. 151, 156, 159, 167, 

q6. 
-- carinthiaca Hoppe 217, 239, 245. 
-- compacta Schott 239. 
_-- Dopneri Heuff. 246. 
-- Haynaldii Stur 199. 
-- Kotsch),i Stur 239. 
-- lasiocarpa Roch. 156, 178, 182, 

193, 239, 250 . 
-- nemorosa L. 151, 16r, 193, 222, 

262. 
--..... tOIDentosa Wahlenb. 167. 
Dracocephalum austriacum L. I83, "58. 



Drosera 

Drosera longifolia L. 160, 233. 

-- obovatu Mert. et Koch 233. 
-- rotundifolia L. 159, 161, I64, 

221, 223, 233. 
Dryas octopetala L. 44, 45, 126, ISO, 

lSI, 159, 166, 16i, 217, 229! :30, 
237· 

Dryandra-Arten 9. 
Dryptodon atratns (Mielichh.) Limpr. 

134· 
-- Hartmani' (Scbimp.) Llmpr. 1331 

138. 

Echinops ba.naticus Heuff. "25"2. 
-- commutatus Jm. 225, 238, 240. 

-- sphaerocephalus L. 17 T, q6. 
Echinospermum Lappula (L.) Lehm. 263. 
Echitonium-Arten 9. 
Echium altissimum Jacq. 252. 
-- italicum L. 172. 
-- rubrum Jacq. 179, 194-, 254,263, 
EdelweiO = Leontopodium. 
Edraianthus Kitaibelii DC. 193, 2.+4, 

247, 250, 256, 26 9. 
Eiche = Quercus. 
Elaeag;nus acuminata Beer 6. 
EJatine AlsinastruID L. 262. 
-- ambigua Wight 184, 266. 
EJyrous europaeus L. 176, 227, 249. 
Elyna Bellardi (All.) Koch 169,238, 246. 
Ernpetrum nigrum L. ISl, 153, r66, 

209, 210, 215J 222, 224, 233,239· 
Encalypta ciliata (Redw.) HotI'm. 137. 
-- commutata Bryol. germ. 139. 
-- spathulata C. MUll. 135. 
Engelhardtia vera (Andni.) Ettingsh. 7, 

I2} 17, 21, 24, 27, 28. 
Epilobium alsinefolium Yill. 165, 166, 

209, ZIO, 215, 229) 239, 255. 
-- anagalJjdifolium Lam. 166, 21G, 

244· 
-- angustifolium L. 163' 
-- Dodonaei Vill. 238. 
-- hirsutu'm L. 174, 221, 261. 
-- montanum L. 180, 184, 207, 253, 

261. 

-- trigonum Schrank 156, 165, 209, 
.2'10,. 215, 222, 2:29, 239· 

Ephedrites sotzkianus Andra 18. 
Epipactis latifolia (L.) All. 178. 
-- rubiginosa (Crantz) Gaud. 149, 

,64, '38, 256. 

Euphorbia. 297 

Epipogon aph)llus (Schmidt) Sw. 142, 
158, 162, 238. 

Epithemia zebra (Ehrb.) Klitz. 120. 
Equisetum Braunii Ung. 10. 
-- hitmale L. 151. 
-- palustre 1.. 174. 
Erbse = Pi sum sativum L. 
Erechthites hieracifolia (1..) Rchb. 174. 
Erigeron aeer L. 73. 
-- alpinus L. 73, 215, 230) 239. 
-- ntticus Yilt 73, 2' J 7, 239· 
-- canadensis L. 73. 
_- hungaricus Vierh. i3, 1(7) 168. 
-- neglectus Kern. 73. 
_- polY1llorphus SCali· 72. 
-- racemosus Baumg. 73. 
-- trans~ylvanicus VieTh. 73. 
_- nnifiorus L. 73, 239· 
Eriophormn-Arten 46. 
Eriophorum alplnum L. 153, 169. 
-- angustifolium Roth 159. 
-- gracile Koch 159, 233. 
-- yaginatum L. 44, 45~ 159, 164, 

19 1 , 233· 
Fritrichium Jankae Simko = E. terglou

ense var. 
-- terglouense (Hacq.) DC. 200, 229, 

230, 231) 234· 
Eryngiulll campestre L. 240, 262. 
Erysimum odomtum Ehrh. 1 70, 17 6, 

q8, 229. 
-- Wittmanni Zawadz. 145,217,228, 

229, 230) 231, 234, 240, 
Erythraea Centaurium (L.,: Pers. 257, 262. 
-- pukhella (Sw.) Fr. 212, 2(q. 

Erythroninm Dens canis L. I93, 216, 
237) 24-9, 260. 

Eucalyptus oceanica {Jng. 21. 

Eunotia arCllS (Ehlb. j Rabh. 120. 
-- Camelus Ehrb. 120. 
-- gracilis (Ehrh.) Rabh. 120. 
-- paludosa Gnm. 120. 
Eupatorium cannabinum L. 261. 
Euphorbia amygdaloides L. 15 8 , 179, 

184, 207, 238, 250, 253· 
_. carnioltea Jacq. 210. 

-- carpathica WoL 21 1. 

-- . Gerardiana Jacq. 190, 263. 
--- palustris L. 174, 193· 
-- polychroma Kern, 142, 149, 151, 

156. 
-- salicifolia Host 194. 
-- stricta L. 194. 
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Euphrasia breyipila Burn. et Gremli 75, 
2°7· 

-- coerulea Tausch is, 106. 164. 
-- curta Fr. 75, 106. 

-- Kerneri 'Yettst. 75. 
-- lutea L. 173, 237, 262. 
_- minima Jacq. 75. 215. 222: 224, 

239, 24 2. 
-- montana Jord. 75. 
-- pi eta \Vimm. 75. 2'::17· 

-- Rostkoyiana Hayne is, 
-- ~:llisLurgensis Funck. 75. 154· 

164. 166. 216. 229. 239· 244.256. 
257· 

-- stricta Ho<,t 75, 207: 226, 232. 
-- tatarica Fisch. 75. 
-- Tatrae Wettst. 75, 155. r66. 
- tenuis Wettst. 75. 

Eurynchium hians (Hedw.,: Jag. et Sauerb. 
134. I ~6. 

-- piliferum ::Schreb.,\ BIyOl. eur, 13.1). 
-- Schleicheri ,Hedw. f.) I.orentz 137. 
-- speCi051llU fBrid.:' .Milde 136. 
-- striatulum Bryol. em. 136. 
-- Swartzii 
EnlDYmllS-Arten 24. 
EvonJ·mus europaeus L. 193. 
-- btifolius Seo]>. 193. 240. 244, 

249· 
-- nanus M. B. 190. 
-- primigenius (Heer) Pax 1~. 
-- stenophyllus (Staub) Pax 12. 
-- \'emICOSUs Seop. 47. 172, 179· 

19.3. 238; 249· 
Exobasidium Rhododendri Cra.m. 124. 

F abronia octoulepharis (Schleich.) 
Schwagr. 135. 

Fagopyrum esculenturn Mbnch I 12. 116, 
117· 

Fagus Feroniae Dng. 7, 25, 26: 282. 
-- Deucalionis l1ng. 3: 
-- Haidingeri Kov. 3, 7· 
-- sylvatica L. 39, 40, 118, 119, 

157, 162) 179, 180, 183, 186,19 1, 
193, 207, 2°9. 2 f2, 221, 223,230, 
:J37, 240. 241; 249, 253, 254,260. 

Falcaria vulgaris B~rnh. 184, 263. 
Feruia commutata Roch. 248, -250. 
-- Heuffelii Grisb. 193, 252"", 
-- Sadleriana Ledeb. ,84,.. ,-5$. 
-- sylvatica Bess. 221,227,258,262. 

Festuca apennina De Not .. 215. 

-- carpathica Dietr. 17°, 210, 216, 
217, 231-

-- pallens Host 172. 
-- Pietroszii Zapal. 216. 
-- Poreii Hack. 198. 216,217: 222. 
-- rnpicola Beuff. :2 SO. 
-_- snpina Schur 166,210,215,217, 

222, 224. 
-- sylyatica Yil1. 249. 
-- valesiaca Schleich. 250. 
-- varia Hanke 147. 215. 
Fichte = Picea excelsa. 
Ficns-Arten 27. 
Ficus Fussii Andra 22. 
-- grandifolla rng. 7. 
-- tiliaefolia A. Br. 4, 10, 25, 26. 
Filipendula = Dlmaria. 
Fimuriaria-Arten 13 (. 
Fimuriaria pilosa I,Wahlenb.) Tayl. 128, 

13r. 
-- Lindenbergiana Corda 128. 
Fissidens adiantoidt::s (L) Hedw. 138. 
-- bryoides(L.) Hedw. 13-1-) 137, 139. 
-- pusillus Wils. 138. 
-- taxifolius (L.) Bedw. 137. 
Fistulina hepatica ISchjff.,: Fr. 124. 
Flachs = Linum usitatissimum. 
Flieder = Syringa nIlgaris. 

! Fornes fomentarius fL.) Fr. 124. 
Fontinalis-Arten 139. 
Fossombronia pusilb (L.) Lindb. 128. 
Fmga..ria collina Ehrh. 16 I. 

-- Haueri Stur s. 
-- vesca. L. 5. 

! Fragilaria mutabilis I:Sm.) Grun. 121. 
Fra.xinus-Arten .24, 
Fraxinus excelsior L. 37,4°,41,4-2,2°7. 
-- jnaequalis Beer 23. 
-- Ornns L. 184, 193, 241) 244, 

249, 254. 
Fritillaria tenella M. B. 252) 257. 

" Frullania dilatata (L.) Dum. 130, 137. 
I -- tamarisci (L.) Dum. 130, 139. 

Fumana 'procumbens (Dum.) Gren. et 
Godr. 172, 178. 

Furoaria Vaillantii Loisl. 161, 265. 
Funaria hygrometric. (L.) Sibth. '37. 

Gagea bohemica Schult. 172) 179. 
- lute. (L.) Schult. 179, 249. 
-- minima (L.) Schalt. '53. 
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Gagea succedanea Grisb. et Schenk 252. 
GalanthusniyalisL. 143, 153, 17 2) 179) 

Gentiana frigidtt Hanke i 4, 168,. 1 70~ 
171. 239~ 242. 

261. 
Galega officinalis L. 174,212,254,261. 
Galeobdolon = Lamium. 
Galeopsis ochroleuca Lam. 20~. 
-- pubescens Bess. 182. 

Galium-Arten 46, 59. 76 . 
Galium alpinum Sc.hur = vernum, 
-- Loreale L 161, 226 , 261. 
-- Cruciata !:L.) Scop. 173, 194,254. 
-- erectum Huds, 209, 210, 222, 

23 8, ~52, 
-- Kitaibelianum Schult. 240, 2 -I- 5, 

-- lingulata Ag. i5. 
-- lutea L. 7+. 215, 219. 231. 239, 

255· 
I -- l~tes~ens Yelen. 7,5· 
, -- nn:uhs L. 74, lUi. 230, 239, 

247" 
-- oruicularis Schur 7+. 

i -- phlogifolia Schott 7{. 200, ;30, 
233, 234, *235, 236. 

-- Pneurnonanthe 1.. 74. 
-- praecox Kern. is. 106. 
-- punctata 1... 74. 155, 153. 16S, 

25 0. 210, 2151 219, 231. 239, 
-- Mollugo L. 161, 163. --- pyrenaica L. 74. :206. 
_- palustre L. 44, 45, 262. -- solstitialis Wettst. is. 
_- pedemontanum All. 173. -- tenella Rotto. 74, 167. 
_- rotundifolium L. 207. -- utriculosa L. 74. 
-~ rubioides L. 1841 26r. -- Vagneri Janka 74 . .206. 
_- Schultesii Vest. 162, 207, 238, 211.217. 

250, 253, 258. -- verna L. 74, J48. 150. 159. r67) 
_- sudeticum Tausch 167. 229,239,. 21j, 230: 231, 239, 244. 247· 

243· -- \\'ettsteinii Murb. 75· 
-- tricOl-ne With. 227. Geranium aJpestre Schur = sylvaticum. 
-- uliginosuro L. 44, 45, 262. -- bohemicum L. 252. 
-- vernum Scop. 142, 151. 161,163, -- Caroli Principis Pan~u 234. 

184: 2071 252, 254· -- coerulatum Schur 19<;· 234· 
-- verum L. 161, 263. -- lucidum L. 156, 103- 227) 231, 
G~nista oligosperma Andra 238. 238. 252. 256. 
-- pilosa L. 154,172, 173, qG, 178. -- macrorrhizum L. 193. 238. 24..J., 
-- radiata (L) Scop. 252. 250. 
-- sagittJJis L. 194, 238, 241) 245, ,I -- palustre L. J82. 221. 261. 

248,2541262. --IJhaeum L. 151: 162. 173. 180, 
-- tinctorin. L. 183. 207, 224, 225, 238. 230. 
Gentiana-Arten 73) 103. -- pratense L. 261. 
GentianaAsclepiadea L. 74, 142, 143, I -- Robertianum L. 151, 162. 2(5, 

15°, 1ST, 158, 162) r65, 174, 181) I 250. 
183, 207: 215, 226, 230,233,238, -- sylvaticum L. 153. 163. 165. liS, 
253, 255, 257. 180, 182) 215. 

-- austriaca Kern. 75. Gerste = Hordeum vulgare. 
-- axillaris Schmidt 75. Geum-A.rten 102. 
-- bulgarica Velen. 74. Geum roontanumL. {Sf: fS5, 165. If17, 

-- carpathica \Vettst. 75, 106, 156, 210: 215, 218) 239, 247· 
163, 165, 175, 191, 205, 20 7) 224, -- montanum X rivale 245· 
226, ~33, 257. -- reptans L. 1691 170. 17 1., 239, 

"-- ciliata L. 74, 238. 245· 
-- Clusii Perro 74, 75, lSI, 156, -- strictum Ait. 180, ZI5· 2ziJ 23 8. 

159, 167, 256, 257, 26o. -"_ urbanum L. 193· 
-- cruciata L. 74, 154, 161, 164, Gladiolus imbricatus L. 223, 233, z6I. 

178, 233, 238, 258. Glaucium corniculatulll (L.) Curt. 172, 
-- exc::.isa Presl 74, 209, 210, 219, 178, 184, 263. 

222, 2291 239, 243. Glaux maritima L. 264. 
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Glechorna hederaceum L. 17 5. 
-- hirstltum W. K. 156~ 193, 261. 
GloLularia Willkommi Nym. 152, 172, 

178, 26 5. 
Gloeothece-Arten 36. 
Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. 174. 
-- fiuitans (L.) R. Br. 174. 
Glycyrrhiza echinata L. 193. 
Glyptostrobns europaeus '~Brongn.) 'Cng. 

3~ 4, 10, 12, 17: 27, 28, 30, 282, 
283. 

-- heterophyllu::. Endl. 12. 

Gnaphalinm dioicum L. = Antennaria. 
-- Hoppeanum Koch 169. 
-- Leontopodium L. = Leontopo-

(lium. 
-~ norvegicum Gunn. 147, 165, I7S, 

I8J, 207: 211, 215: 224.239,255-
-- supinum L, 155, r68, 169, 170, 

ZII, 215, 219. 222, 224, 239,255. 
-- syhaticum L. 191, 226. 
GC1mphonema constrictum Ehru. 12 I. 
Goniolimon tataricum (L..1 Boiss. 264. 
(_;onjopteris styriaca (lTng. ': A. Br. 12. 
Goodyera rep ens (L.) R. BI'. 151, 162, 

23 8. 
Graphis scripta '~L.,1 Ach. 127. 
Grewia- Arten 24. 
Grewia tmnssylyanica Staub. 13. 
Grimmaldia fragrans ~BalL.:, Corda 128, 

J 3 r. 
Grimmia alpestris Schleich. 140. 

-- anodclll Bryol. eur. 135. 
-- apiculata Borosch. 135. 140. 
-- arenaria Hampe 132, 135. 
-- caespiticia (Brid.) JUT. J 32, 140. 

-- commutata Hubn. 137. 
-- Doniana Sm. 135. 
-- elongata Kaulf. 139. 
-- funalis (Schwagr.) Schimp. 135, 

'39· 
-- incurva Sch\vagr. J 3 5. 
_- mollis Enrol. enr. 140. 

-- montana ~Bryol. em'. 135. 
-- Miihlenbeckii Schimp. 137. 
-- ovata Web. et Mohr 134, 135. 
-- sessitana De Not. 132, 135. 
- subsulcata Limpr. 134, 139. 
- tergestina Tornm. 135, 137. 
- torquata Hornsch. 133, 139. 
- unicolor Hook. "137. 
:;yalecta cupularis (Ehrh.I,. ;~r .. !;:j"5, . 

12 7. 

Heliosperma. 

Gynmadenia albida (L.) Rich. 158, 165, 
210, 21 5,218,226,229,238,2-17. 

-- conopea (L.) R. Br. 149, 163, 
175, liS, 181, 205, 233, :38, 26I. 

-- conopea X odoratissima 153. 
-- conopea X Orchis maculata 175. 
-- Friv3old~kyana Hampe 2-iG, 247. 
-- odorati5Sil1la (L.) Rich. 149, J63, 

238, 256, 26r. 
Gvmnominium concinnatum \Lightf.) 

. Corda 128. 
-- comlloides J\ee5 128. 
GymllosJJorangium jllnil ierinum "\Vint. 

17 6 . 
Gymnostomum calcareum Bryol. eur. 

'35· 
Gypsophila-Arten 61. 
Cypsophila f30stigiata L. 263. 
-- muralis L. 264. 
-- paniculata L. 178. 
-- repens L. 147, 150, 167. 
-- transsylvanica Spreng. * 1. 164. 

- 200, 203, 230, 234. 
Gyrophora cylindrica (L.) Ach. 125, 226. 

, -- ftocculosa (Wulf) Kurt. 125, 126. 
-- tornata Ach. 125. 

Hacquetia Epipactis DC. 142, 151,176, 
178, 207. 

Haeroatomma ventosum (L.) Mass. 125, 
126. 

Hafer = A vena s:tti,,·a. 
Hanf = Ca.nnabis sati\·3... 
Hantlschia amphiox)'s ,:Ehrb.) Gnm. 120. 
Haplophyllurn = Rut3o. 
Harpanthus-Arten 131. 
Harpanthus Flotowianus Nees 129. 
-- scutatus (Web. et M.) SplUce 129. 
Haselnu3 = Corylus Avellana. 
Haynaldia vill0530 (M. B.) Schur 194, 

248 . 
Hedera Helix L. 151, 172, 193, 250. 
Hedwigia albicans (Web.) Lindb. 137. 
Hedysarum obscuruID L. 167,217, 239, 

247· 
Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. ] 67, 

2 I 7, 229, 230, 237, 244· 
-_. Chamaecistus Mill. 262. 
-- marifolium (L.) Mill. q6. 
Helichrysum arenarium (L.) DC. 173. 
Hejjosperma alpestre (Jacq.) Rchb. 169, 

239· 
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Heliosperma emarginatuIll Pan~. et Pro- i Hieracium bte\'ipes P:lX q3, 101, 2c6. 
COp. 23I. 207, 284. 

-- quadrifidum {L.) Rchb. lSI, 165, ! -- bupleuroides GilleL (__J3, 100, 105, 
166) 215, 218, 229, 231, 238, 242, I..l4, 151, 154, r6..j, 1,s::L 
255· _- caesium Fr. 93, 100. 229· 

Heliotropium europaeum L. 171, 263. -- ca1cigenum Rehm. 97, 100. 
Helleborus odorus \Y. K. 193· -- calendulit10rum Backh. 94, 100, 
-- purpurascens W. K. 2°7, 209, 

215, 2:q, 238, 250, 257, 26~. 
Helosciadium repens !]aeq.) Koch 176. 
Hepatica =- Anemone. 
Heracleum-Arten 105. 
Heracleum angustifolium Jacq. 68, 69. 
-- austriacum L. 69, 
-- carpathicum Pore. 691 70. 105, 

11)8, 210, 215, 219. 

-- fiavescens Bess. 69, 163, 165, 
207, 229· 

-- palmatum Baumg. 68, 69, 70) 
198. 21), 239, 2-12, 247. 

-- sibiricum L. 6l). 
-- Sphondylium L. 68, 69, I75, 

26I. 

182, 

Herminitlm ),lonorchis ,:L.) R, Br. 2:"!j, 

22,7, 258. 
Hesperis-Arten 73. 
Hesperis alvina Schur = matronalis var. 
-- inodom L. = matronaEs. 
-- matronalis L. 182, 193. 
-- lliYea Baumg. = matronalis var, 

238. 
Heterocladium hetrroptennn (Bruch) 

Bryol. eur. 138. 
-- squarrulosum (\~oit) Lindh. 135. 
Hibiscus ternatus Cay, 220) 265. 
Hieracium alplllum L. 92, 94, 100, 150, 

155,166, 167, 169, I/O, 20g, 211, 
215,219, 222, 225, 2291 239, 242, 
247, 258. 

-- amphibolum Rehm. 92. 
-- atratiforme Simko 92. 
-- atratum Fr, 95, 100. 

-- aurantiacum L. rOI, 163, 165, 
175, 191, 207, 2l5, 224, 225, 229, 
232, 238, 254, 255, 25 8. 

-- aurantiacum X Auricula 2~6. 
-- aurantiacUill X Pilosella 163) 19I. 
-- auricula L. 92) 101, 207. 
-- barnarense Pax 94. 
-- bifidum Kit. 93, 100, 105, 216, 

25 0 • 

-- bihariense Kern. 92. 
-- boreaIe Fr. 97, 100, 261. 

155· 
-- carnOSllm Wiest. 93. 
-- carpathicuro Bess. 95, 100. 

I -- eruenturo N. Pet. 215. 
-- Csereiannm Banmg. 92. 
-- cymosum L. 101) 262. 
-- dacicum Uechtr. 9c), 

~~ decipiens Tausch 94) 100. 

-- dentatum Hoppe 92, 93, 258. 
-- echioides Lumn. 101, 172, li8, 

241, 26 3. 
-- El1ae Pax 284-

! -- Engleri Uechtr. 96. 
-- erythrocarpum Pet. 90. 
-- Fatrae Pax y6, 100, 152. 
-- fiorentinum AlL 101, 161. 
-- floribundum "'. et Gr. 181. 
-- glabratum Hoppe 93. 
-- glandulosodentatum "Cechtr. (,)5, 

100, 20lJ, 20g. 

-- gliltlcum All. 93. 
-- glomeratum Fr. 10(', 

-- Grabo\vskyanum N. Pet. 95. 
-- Grofae \Yol. 97. 
-- H,lzslinszkyi Pax 98, 256. 
-- Hercl..1lis Borb. 102. 252, 
-- Heuffdii Janka 102, 252. 
-- Hoppeanum Schult. 102. 

-- hryniaviense \Yo1". 92. 
-- innloides Tausch 97, 100. 106, 

152, 155, 198, 202, 222. 
-- jabloniczense \Yo1. 94. 
-- Klopotivae Pax 99. 
-- Knuthianum }lax *32, 33, 96. 

Ig8, 215. 
-- Kotschyanum Heutf. 
-- Krasani ,rot. 95, 
-- lanatum Bu.umg. 283. 
-- latifolium Spreng. 
-- IJingelsheimii Pax 97. 
-- lomniczense "\\'01. 95. 
-' - lycopifrons Degen et Zahn 97. 
-- ruacranthum Ten, C02, 2lg. 
-- magyaricum N. Pet. 10l, 161 J 

I7 3· 
-- murorlJroL. 93,10°,163, [80, 250 



302 Hieracium ~ Hydnum. 

Hieracium murorum X subcaesium 92. 
-- nigrescens ,raId. 95, 106. 

-- nigritum lIechtr. 96, 100, 106. 
-- orthophyllum Deck 95. 
-- rayichii Reuff. 101, *102) 240, 

245, 
-- Pelesii Grecescu 92. 
-- peliophyllum Schur C)2. 

-_. pictrosleme Degen et Zahn 95. 
-- Pilosella 1... lOT, 102, 175, 226. 
-- plUmOe\lm Fr. 93, 100. 

-- pocuticum Wot. 96, 20g. 
-- p:)joritense "\Yol. 98, 100, 198, 

283) 284· 
_- polymorphum Schneid. 96, 100, 

155, 1\)8. 
-- porphyriticum Kern. y8, 100, 256. 
-- pmecurrens Vllk. 94. 
-- pratense Tausch 101. 

-- prenant~lOide:s ViII. g~) 100, 166, 
198, 202, 2Il, 215, 230. 

-- pseudo<ltratum \Yo!. 92. 
-- pseudobupleuroides N. Pet. 98. 
-- pseudocaesiutn Degen et 2ahn 98. 
-- pseudofastigiatum Degen et Zahn 

94· 
-- pseudonigritum Pax ()6, 206. 

-- pseudoschmidtii Sch~lr \)2. 

-- pseudo~tygium \Yo!. 92. 
-- racemosum \r. K. 98, 100, 24-0, 

261. 
-- ramo sum 1r. K. 93, 100, 228. 
-- raUZCllse 11urr. 95. 
-- Rostani N. Pet. 95., 
- - retyezatense Degen et Zahn 98. 
-- rhodopeum GrisL. 101, *102, 103, 

16 7, 1]0, ql, 239· 
-- rupicoloides \\~ol. 93, 101. 
-- tupicolum Fr. lOT. 284. 
-- sabinum Seh. et Maur. 252. 
-- Schmidtii Tausch 93, 101, 283, 

284· 
-- scitulum 'Yo!' 92. 
-- scorzonerifoliurn Vill. 93, 167. 
-- semirupicolum Zahn 93, 101. 
-- silesiacum Krause 98, 100, 101. 

-- sinaicum Grecescu 239. 
-- sparsifioJllID Friv.) Fr. 98, 100, 

JOT, 105. 
-- speciosum Horne1ll. 98. 
-- staticifolium VilI. 230. 
-- stygium Uechtr. 96, ~.oo;, ISS, 

166. 

HieraciuID subcaeslum Fr. 93, 100, 105, 

239· 
-- subspeciosurn !\ag. 94. 
-- tenuifolillill Host 254. 
-- Trachseltanllm Christ. 94. 
-- transsylvanicum Benff. *I. 136.~ 

35, 94, 100, 101, 105, IS9, 191, 
20G,209, 215, 229, 233, 238) 244, 
230, 253, 255, 257· 

-- trebevicinnull1 K. :Vla~y 94. 
-- tridentatum Fr. 97, 100, 209. 
-- umbelhtum L. 97, 100: 163, 1t'4, 

207, 222, 224, 257, 262. 
-- umLrosum Jord. 93, 100. 
-- Yagneri Pax 95, 222, 224· 
-- villosipes Pax 93, 100, 206, 209. 
-- villosum 1.. 92, 100, ISO, I5:?, 

153,154, 159, 167, '176, 217, 22,;, 

239, 244, 247, 252, 258, 284. 
-- virgicaule N. Pet. 97. 
-- \'ulgatum Fr. 93, 100, 163, 215, 

226. 
-- 'Yahlenoergii Pax 99. 
-- '''immer} Uechtr. 95, 100, loG) 

155· 
-- Zanogae PdX 98. 
-- Zapa!oviczii Pax 95. 
-- Zizianum Tau::.ch 102. 

Hierochloa borealis Roem. et Schult. 263. 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 

179· 
Himbeere = Rubus Idaeus. 
Hippocrepis comosa 1.. 149, 151, 178. 
Hippuris vulgaris 1.. 174, 262. 
Hiraea dombejopsifolia Andra 23. 
Hirse = Panicum miliaceum. 
Homalothecium Philippeannm (Spruce) 

Bryol, eur. 134, 137· 
Hornogyne alpina (L.) Casso 153, 17 5, 

215, 226, 239, 255· 
Hopfen = Humulus Lupulus. 
Hordeum vulgare L. I I r, I z6, I 17, 

225· 

Hottonia palustris L. 174. 
Humulus 'Lupu!us 1.. 249. 
Hutschinsia alpina (L.) R. Br. 'SO, 16), 

239, 245· 
-- petraea (L.) R. Br. 1)8. 
Hyacinthus dalmaticus Bak. 190. 
_- leucophaeus Stev. 190, 236. 
Hydnum cirrhatum Pers. 124. 
-- erinaceum Bull. 124. 
_. - repandum L. 124: 



Hydtocharis - Juncus. 303 

Hydrocharis morsus ranae L. I 7~. 
Hylocornium pyrenaicum (Spruce) Lindb. 

140. 

-- Schreberi (\Yilld.) De Not. 221. 
-- squarrosllm (L.) Bryo!. eur. 138. 
Hymenostoroum tortile (Schwagr.) Hryol. 

eur. r35. 
Hymenostylinm cur\,irostre (Ehrh.) Lindb. 

134· 
Hyoscyamus niger L. 265. 
Hypericum-Arten 105. 
Hypericum alpjmIID Yilt 68, * 208. 210. 

21 5, 2I8 .. 224 .. 239 .. 255· 
-- Baumgartenianum S.chur 6S. 
-- Coris L. 220. 
-- elegans Steph. 118, 258: 2(;3. 
-- hirsutum L. 156) 1791 182. 183, 

207, 227. 250, 253, 357. 260. 
-- montanum L. 156, 225. 260. 
-- perfuratum L. 183, 262. 
-- qlladrangllium L. 191. 226. 
-- Richeri ViU. 68. 
-- Rochelii Grisb. 6~, 250. 
-- transsyhanic~m Celak. 68, IDS, 

221· 

-- umbellatum Kern. *67, 68, 244, 
25 6 , 257· 

Hypnum aduncum Bedw. 44, 139, 221. 
-- arcticum Sommerf. L-1-0. 

-- Barnbergeri Schimp. 134, 140. 
-- cnspidatum L. 221. 
-- dedpiens (De Not.) Limpr. 133. 
-- dolomiticum Milde 132. 
-- elodes Spruce 138. 
-_ falcatum Brid. ] 39. 
-- fastigiatum (Brid.) Hartm. 136. 
-- fiuitans L. 133, 139. 
~- Haileri Sw. 137. 
-- hamulosuID Bryol. eUr. I 3 2. 
-- norvegicum (Bryol. eur.) Schimp. 

134-
-- paUescens (Hedw.j BryoL eur. 137. 
-- purpurascens (Schimp.) Limpr. 

13 8. 
-- Sauteri Bryo!. eur. 139. 
-- Sendtneri Schimp. 138, 
-- sulcatum Schimp. 133, 140. 
-- Vaucheri Lesq. l36, q.o. 
R ypochoeris carpathica Pax J 5 21 2" I I. 

-- maculata L. 175, 233, 257· 
-- uniflora Vill. 147, 165, I75, 207, 

211, 215, 219, 222, 224, 225, 229, 

'39· 

lCTnadophib. ericetorum (L.) Zahlbr. 126. 

Inulu-Bastarde 87. 
Innia bifrons L. 8i. 
-_ britannica L 87. 
-- Conyza DC. S/, 173. 175. 17R, 

25 0 • 

-_ ensifolia 1.. 87, 151, 182, 238, 
250, 25 8. 

-- germ:mjca L. 87. 263. 
-- hirta L. 87. 161. 263. 
-- Bdenium L. 8i. 2-\". 262. 
_- Oculus Christi 1.. S7. IiI) I~~. 

'78. 
_. s:11icina L. 8;. 
Iris arenaria \Y. K. 258. 
-- caepitos:1 PalL 238, 262. 
-- g-raminea L. 262. 

-- hmnilis M. B. 262. 

-- hungarica \Y. K. 258, 262. 
, -- Pseudacorus L. 159, 174. 
-- pumila ,,'. K. 172, 1/9, 262. 
-- Reichenbachii Heuff. 25 z. 
-- subbarbata J06 258, 262. 
-- variegata L. 262. 
Ilex Oreadnm Ettingsh. 8. 
-- parschlugiana Ling. 8. 
Isatis praecox Kit. 193, 231, 252, 258. 
lsopyrum thalictroides L. 151, 153) 17(', 

2z5: 238: 250. 261. 
Isothecium myurum (PolL) Brid. 137. 

Jasione mO:1tana L. Ii 2: I i9. 
J uglandace3e 27· 

Juglans-Arten 5, 26) 27· 
Juglans acuminata A. Br. 7, 28. 
-- cinerea L. 10. 

-- Inquirenda Andra 21, zS. 
I -- regia L. 12, 23, 193, 242, 249, 

254· 
-- salinarum 'Cng. 2. 

-- tephrodes Dng. 10. 
-- Vngeri Heer 5, 12, 27· 

I Juncus castanens Sm. 210, 216, 218. 
-- filiformis 1...'164· 
-- Gerardi LoisL 264. 
-- squarrosus L. 159. 
-- Thornasii Ten. 223, 22" 228. 

-' - trifidus L. 147, 155, 166, 168, 
170, 210, 215, 218, 222, 223, 224, 
231, 238, 242, 247· 

-- triglumis L. 169, zI6, 218, 223~ 
238, 242. 



304 Juniperus - Leontodon. 

Juniperus-Arten 26. 
Juniperus communis L. 147. 
-- nana '\'illd. 157, 164, r(J6, 209, 

210,212, 217, 221; 224, 22(', 228: 

230, 237, 24'- 247. 255-
-- Sabina L. I47~ 244-. 252. 
Jurinea arachnoidea Bge. 265. 

macrocalathia C. l~och .2:;: 2. 

molEs Wallr. 172. 184, 1~93. 
-- transsylvanica Spreng. 237, 263-

Kantia TrichomanifOi (L.) S. F. Gray 130. 

Kartoffel = Solanum tubero.c,lltn. 
Kernera saxatilit-> fL.1 Rchb. 151. 16J. 

167~ 182; 220. 231, 234, 244. 250. 
K.iefer = Pinus sylvestris. 
Klee = Trifolium pmtense. 
[(nautia-Arten 103. 

Knautio.. arven:,is (L.) Conk 70, iI, 104. 
262. 

~- cupularis Janka 70, 106. 
-- Drymeia Heuff. iO, i J. 105. J94. 
-- durnetorum Renff. 70. 71. 205. 
- lancifolia Heuff. 70, '/ I. 104. i 05. 

215, 242, 24-1, 245: 247· 
- longifolia ,,~. K. 70, IOj: 215, 

222) 224: 230, 239· 
- sylvatica Duuy 70, i I: 154, 

209: 210, 219, 253. 
~ turocensis Borb. 70.' 7 I, 104, 

149, 15 2 , 185. 
;:_nieholz :c-= Pinus Pumilio. 
~obresia = CoLresia. 
~ochla arenaria Roth 264. 
- prostrata Schrad. 264. 

-I3.ctaria deliciosa Schrot. 124. 
- volema (Fr.) 124. 
,actuca muralis (L.) Less. 162 , 180; 

184, 191, 207, 25 8 . 

-- perennis L. 184, 193, 227· 

- sagittata \\'. K. 154, 193, 254, 
261. 

- saligna 1.. 227, 263. 
- scariola L. 173. 
- yiminea (L.) Presl 173, 178, 184: 

254, 265. 
arche = Larix. 
agoseris bifida (Vis.) Koch 193· 
amium bithynicum Benth. 19~" 
- Galeobdolon iL.) CraJll(l~w, 179, 

207, 26z. 

Lamium maculatum L. 15 r. 
Lampsana communis L. 207. 
Lappa = Arctium~ 
Larix decidua !vIiIl. 162, 237, 242. 
-- sibirica Ledeb. 230. 

Laserpitium alpinum W. K. 191, 207, 
*208,210,219,222: 224, 226, 247, 

255· 
-- Archangelica \\·ulf. 152,158,252. 
-- latifolium 1.. 156, 164, 22/, 250, 

257· 
-- pruthenicum L. 26 I. 
Lasiaf,'Tostis Calamagrostis (L.) l.am. 

= Stipa. 
Lathraea Squamaria L. 261. 
l..nthyrl1s Aphaca L. 227, 265_ 
~- Hallersteinii Baumg. 238, 248, 

258, 261. 
_- Kissolia L. 248. 
-- palustris L. 17 4· 
-- pbtyphyllos Retz 161, 193. 
~- pratensis L. 261. 
--- sphaericus Retz I94. 
-- sylve"ter L, 16I. 
_- t~lberosus L. 227. 
Lauraceae 9, 13, 26, 30. 
L:mrus-:\.rten 24. 
Laurus Fussii Ancira 22. 
_- Gieoelii Andrii 22. 
_- primigenia Beer = Evonymus. 
_- stenophylla. = Evonymus. 
-- swoszowiciana Ung. 2 I . 

LavaterathuringiacaL.161, 184, 193, 262. 
Lecanactis plocina (Ach.) Mass. I 25. 
Lecanora atra (,Hurls.) Ach. 127. 
-- badia (PeTS.) Ach. 125, 126. 
-- dispersa (Pers.) Ach. 127. 
-- intumescens (Flat.) Nyl. 127. 
~- polytropa (Ehrh) Schar. 125. 
Lecidea armeniaca (DC.) Fr. 125, 126. 
-- confluens Fr. 1:Z 7. 
~- Dicksoni Ach. 125. 
-- emergens Flot. 127. 
-- fumosa (Boffm.) Ach. 125, 127. 
-- litnophila (Ach.) Th. Fr. 125. 

Lednm palustre L. 159, 164. 
Lejeunia calcarea Lib. 130. 
_- serpyllifolia (Dicks.) Spruce '30. 
Leontodon asper (W. K.) R<;hb. 250, 

258, 26 3. 
-- autunmalis L. I9~, 226. 
_-' clavatus Sag. et Schneid. 155, 

167, '31. 



Leontodon - Lunaria. 305 

Leontodon croeeus Hanke 2:1: I, 215, 219, 
255· 

-- hispidus L. 175, 205. 
-- ineanus (L.) Schrank 144, 149, 

159, 164. 
Leontopodium alpinuIIl Casso 153, 154, 

164, 167, 183, zq, 229, 230: z31, 
244, 25 6. 

Lepidium Draba L. 172, 262. 
-- ruderale L. 265. 
Lepidozia reptans (L.) Dum. 130, 137. 
-- setacea (Reb.) Mitt. 130. 
Lepiota procera (Scop.) QlIel. 125. 
Leptodon Smithii (Dicks.) 110hr 135. 
LeptodontiuID styxiacum (Jur.) Limpr. 

'34· 
Leskea catenulata (Brid.) Mett. 136. 
Leskurea saxicola (BryoL em.) Molenda 

13 2, 135· 
-- striata (Schwagr.) Bryol. eur. I37. 
Letharia divaricata ) .. ) Hue 127. 
-- vulpina (L.) "'ainio 125. 
Leucojum aestivum 1.. 193. 
Libocedrus-Arten Z7 J 28. 
Libocedrus salicornioides Ung. 3. 
Ligularia earpathica Franch. 32, 198, 

*2141 216; 220, 258. 
-- glauca IL.) O. Hoffm. 198. 
- sibirica (L.) Casso 154, 221, 223, 

233, 23 8 . 
Ligustrum vulgare 1.. 37, 39, 180, 193, 

257· 
Lilium carniolicllm Bernh. 256. 
-_. Jankae Kern. 256, 257, 26o, 269. 
-- MartagonL. 153,172,173,178, 

180, 205, 252, 260. 
Limodorumabortiyum(L.)Sw. 157,252. 
Linaria-Arten 73. 
Linaria alpina (L.) Mill. 155, 169, 220. 
-- Elatine (L.) Mill. 265. 
-- genistifolia (L.) Mill. '73, ,84, 

248, 262. 
-- italica Trev. 258. 
-- spulia (L.) Mill. 265. 
Lindera antiqua (Heer) Pax 26. 
Linnaea borealis L. 169. 
Linum austriacum L. 184, 241, 254, 

• 63· 
-~ extraxillareKit. 47, 153,154,167, 

210, 217, 218, 230, 239. 
-- flavum L. 157, 161, 184, 193, 

22:1, 227, 232, 254, 258, 263. 
-- hirsutum L. '72, 178, '54, 263· 

Linum hologynurn L. 252. 
-- nervosuro W. K. 263. 
-- perenne L. 17 3, 23 8. 

I __ tauricum Borb. 250. 
-- tenuifolium L. 172, 176, I78~ 

184, 22l:, 232, 258. 263. 
-- usitatissimum L. II3, 116, If7. 
Liquidambar europaeum A. Br. 2, 4, 5, 

la, 22, 24, 25, 26, 28, 30. 
Listera cordata (L.) R. Br. 158, 164,221. 
-- ovata (L.) R. B,. 149, 225. 
Lithospermum purpureo - coeruleuttl L. 

172, 178, 194, 250. 
Lloydia serotina (L.) Salisb. 148, 169, 

216, 229, 230, 232, 238,244, 247. 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffin. 127. 
Loiseleuria procumbens (L.) Des\1. 169, 

216, 231, 237, 243, 247· 
Lonicera alpigena L. 41, 144. 
-- Caprifo]lum L 212. 
-- coerulea L. 247. 
--- nigra L. IS7, 162, 163, 18o, 

207, 21 5. 
-- Xylosteum L. 162, 249. 
Lophocolea bidentata (L. j Dum. 129. 
-- heteIOphylla ISchlad.) Dum. 129. 
-- minor Nees 129, 131. 
Lophozia-Arten 13 I. 
Lophozia a1pestIis (Schleich.) Steph. 129. 
-- attenuata (I\1arL) Dllill. 129. 
-- balbata (Schleb.) Dum. 129. 
-- bicrenata (Schmid.) Dum. :1;29· 
-- excisa (Dicks.) Dum. "9. 
-- exsecta (Schmid.) Dum. 129. 
_- Flolkei (Web. et M.) Schiffn. 129. 
-- Hornsehuchiana (~ees) Dum. 129. 
-- incisa (Schrad.) Dum. 129. 
-- inflata (Hllds . .l Howe 129. 
-- intermedia (Nees) 129. 
-- Kunzeana (Hlibn.) 129. 
-- lycopodioides (Wallr.) Duro. 129. 
-- Michauxii Web. 129. 
-- minum (Crantz) Schiffn. 129. 
-- MUlleri INees) Dum. 129. 
-- orcadensis ~Hook.) Dum. 129. 
-- pOIphyroleuca (Nees) 129. 
-- quinquedentata(Huds.)Schiffn.I 29. 
-- ventricosa (Dicks.' Dum. tZ9 . 
Loranthus europaeus L. 178, 261. 
Lotus siliquosus L. z64· 
-- tenuifollus Rchb. 264. 
Lunaria annua L. 193. 
-- Eschfu.elleri Wiesb. '73-



306 Lunaria - Mnium. 

Lunaria rediyjya L. 173, 175, 176, 178, 
225, 238, 250, 258. 

Luzerne = Medicago sati\'a. 
Luzula angustifolia (Wulf.) Garcke 162, 

205, 207, 215, 232, 249· 
-~ fiavescens ,~Host) Gaud. 143,158. 
-- Forsteri DC. 249. 
-~ pilosa (L.) \Yilld. 44: 45, lSI. 

--~ spadicea (All.) DC. 155, 166, 168, 
qo. 215, zI8, 242, 247. 

-~ spicata (L.) DC. 168) qo, 218, 
222, 430, 232: 238, 2421 247· 

-~ ~udetica }lr'esl 155,2°7.21°,215, 
218, 226, 255. 

-~ sylvatica (Huds,) Gaud. 17 5, ISO) 

191, 20/, 214, 237, 249. 
Lvchnis flos cuculi L. 26 I. 

~--coronaria (L.) Desy. ISO: 193, 
244, 25 0. 

Lycopodium alpinuID L. 150, 168,207, 
210, 215, 217, 222, 224, 236,255' 

-~ annotinurn L. 2 I 4. 
~. clayatum L. 159, 232. 
-~ immdatum L. 233. 
-~ Sebgo L. ISO, 153, 166, ISO, 

209, 210, 215, 222, 224, 226,255' 

Lysimachia punctata L. 22i, 238. 
Lythrum Salicaria L. 174, 261. 
-- virgatum L. 264. 

Magnolia-Arten '3. '5-
:Mahonia-Arten 24, 28, 30. 
Mahonia stenophylla Pax 22. 
]\-iais = Zea Mays. 
Malpighiastrum lallceolatum eng. 
Malva neglt'cta WallT. 265. 
-~ sylvestris L. 265. 
Mandel = Amygdalus. 
Mannaesche = Fraxinus Ornus. 
]\'Iarasmius alliatus (Schaff.', Schrdt. 125. 
-~ caryophylleus (Schaff.) Schrot. 125. 
Marchantia polymorpha L: r28, '37, '38. 
Marsupella-Arten 131. 
Marsupella aquatica (Lindb.) Breidl. 128. 
-~ densifolia (Nees) 128. 
-~ emarginata (Ehrh.) Dum_ 128_ 
-~ Funckii (Web. et M.) Dum. 128. 
-~ lapponica (Limpr.) Loitlesb_ 128. 
-- robusta (De Net.) 128. 
-~ sphacelata (Gies.) Dum.._ »8. 
-~ Sprucei (Limpr.) Bernet' -1,alS. 

,Ma.ticaria. Chamomilla. L. .264. 

Medicago-Arten 59. 
Medicago falcata L. 264. 
-~ minima (L.) Bartal. 178, 258. 
'-~ prostrata Jacq. 205. 
-~ sativa L. II4, 115. 
Meesea trichodes (L.) Spruce 138. 
-~ triquetra (L.,) Angstr. 138. 
1\'lelampyrum-Arten 76. 
Melampyrum barbaturo W. K. 184. 

bihariense Kern. 256. 
-~ cristatum L. 20.). 
-_- Herbichii \VoL 211. 
-- nemorosum L. I84, 25(), 261. 
-~ pratcn~e L. J 62. 
-~ sa"Xosum Baumg. 32, 19B, 200, 

215, 222, 234. 
-~ sylvaticum L. 162) 175. 
Melandryum nemorale (Bcuff.,i A. Br. 242, 

253, 25 8. 
-~ ruLrum (Weig.) Gard.;:e I651 :205, 

226. 
-~ Z,nvadzkyi (Herb.lA. Br. 200, *201, 

217) 229, 230, 231) 234· 
Melica altissima L. 183, 184, 257. 
-~ ciliata L. 173, 184, 193, 241) 

257, 25 8 . 
-~ uniflora Retz 193. 
Melissa officinalis L. 250. 
Melittis Melissophyllum L. 149, lSI, 

176, 178: 193, 244, 250, 255,261. 
Mentha~Arten 102. 
Menyanthus trifoliata L. 37, 153, 159, 

161, 164, 221. 
Mercurialis ovata Sternb. 154, 250, 258. 

i -~ perennis L. 162, 205· 
Meridion circulare (Grev.}Ag. 120, IZI. 

Metzgeria furcata I:L.) Lindb. 128, 137. 
-~ pubescens (Schrank) Raddi 128. 
Meum Mutellina (L.) Gartn. 147, ISO, 

166, 175, 2°7, 210, 215, 218,22.2, 
224, 239, 242, 247, 255· 

Microstylis monophylla (L.) Lind!. 144, 
233· 

Milium effusum L. 162) 180, 249. 
Mimosites-Arten 7. 
Mniobryum carneum (L.) Limpr. 132. 
Mnium-Arten 137. 
Mnium affine Bla.nd. 137. 
-~ PUllctatum (L.) Hedw. '39. 
-~ serratum Schrad. '37. 
-~ spinosum (Voigt) Schwiigr_ '37. 
-'~ spinulosum Bryol. eur. J.37. 
--~ undulatum IL.) Weis 138. 



Moehringi - Oncophorus. ~07 

Moehringia mus-:;osa L. lSI, 164,176, 
zq, 229, 232, 238, 250, 253,257, 
25 8. 

_- pendula W. K. 252, 256. 
Monchia mantica (L.) Bartl. 194. 
Molendoa Sendtneriana (Bryol. eur.) 

Limpr. 132~ 138. 
Mohnia coerulea (L.) Moneh 161, 233. 
l\lulgedium alpinum (L.) Cass. 156, 165, 

175, ISO, 191, 2II, 215, 224.232, 
239, 255· 

_- sonchifolinm Vis. et Pant'. 252. 
~\'Iusc:lTi tenuifiornm Tausdl ] 94, 248. 
-- transsylvanicum Schur 23 i. 
Myagrum perfoiiatum L 227. 
Mylia Taylori :,Hook.) S. F. Gray 129. 
M)'osotis alpestris Schmidt 169) 170, 

z16, z29, 239, 244· 
-- intermedia Link liS. 
-- sparsifiara ~fik. 261. 

Myosurus minimus L. 265. 
Myrica-Arten 9, 21, 28. 
Myrica banksiaefolin Dng. 12. 
-- cerifera L. 12. 
_ .. deperdita Fng. j. 

- - Faya Ait. 12. 
_- integrifolia l~ng. 7. 
-- laevigata (Heer'! Sap. 12, 21, 23. 
_- lignituill (Ung.) Sta.ub 21, 27, 282. 
Myricaria germanica (L.) Desy. 143, q8, 

232, 238, 261. 
Myriophyllum spicatum L. 174. 
-- verticillatum L. 174. 
Myrrhis odorata ;1..,) Seop. 169. 
Myrsinophyllum felekense Staub 17. 
Myurella apiculata (Htibn.) J3ryol. eUL 

'34· 
-- jul.cea (Vill.) Bryol. eur. '34, 138. 

Narcissus radiiflorus Salish. 238, 258. 
Nardia-Arten 131. 
N.rdi. comp1ess. (Hook.) S. F. Gray 128. 
-- crenulat. (Sm.) Lindb. 128. 
_- hyalin. (Lyell) Lindb. 128. 
_- minor (Nees) Lltnpr. 128. 
_- obov.t. (Nees) Lindb. ,,8. 
-- scala.ris (Scm.d.) S. F. Gray 128. 
Nardus stricta L. 1:66, 191, 206. 
Narthecium ossifragum Herbich, Kit. = 

Tofieldia. 
Nasturtium austriacum Crantz 1:93,262. 
_- officinale R. Br. 174. 262. 

::S'lsturtium pyrenaicum ':LJ R. Br. 193, 
194, 2.'1I, 222, 262. 

Navicula cryptocephab Klitz. 120. 
-- firma Klitz. 120. 
-- oblonga Ktitz. 120. 
Neckera Bes..,eri (Lob.) Jllr. 137. 
_- complanata (L.) Htibn. 13j. 
Nee5iellarupestris(~ees)Schiffn. 128,131. 
~eoga)'a simplex (L.) Meissn. 148, 16;-:) 

239· 
Neottia Nidus Avis (L.) Rich. 149, r62, 

178, ISO, 238, 260. 
Nepeta Cataria L. 182, 265. 
_- pannonica Jacq. 161, 221, 238, 

240, 250. 
::\ephroroa ::ucticum (1..\ Fr. 125. 
~erium-Arten 24, 28, 30. 
Nerium Bjdzli (AndIa) Pax :? 3. 
Nessel = Urtica dioica. 
~icoti3.na-Arten 59· 
Nit?;ella an'enslsL. 18':.1, 220, 227,2Gs. 
Nigritella rubra \\lettst. 220, 231, 234, 

236, 246. 
Nitella capitata ()\ees) Ag. 12 I. 

_- flexilis fL.) Ag. 12J. 
_- gracilis (Sm.) Ag. 12 I. 

-- syncarpa (Thuill.) Klitz. 121. 
-- tenuissima (Desv.) Coss. et Germ. 

r21. 

Nitzschia angustata (Sm.) Eyf. 121. 
Nonnta pulla (L.) DC. 143, 176, 178, 

194, 221, 254, 263. 
Nowellia curdfolia (Dicks.) Mitt. 129. 
Nuphar pumilum Sm. 44, 45, 46. 
Nl.lDbaum = Juglans regia. 
Nyrnphaea alba L. 174. 
-- Lotus L. 29, 37) 38. 
-- thermalis DC. 29. 

Ochrolechia parella (L.) :Mass. 125 .• 

Odontites rnbra L._l,nge 76. 
-- villosnla Schur 76. 
OdontoschismaSphagni (Dicks.) Dum. '30. 
Oenanthe aquatica {L.) Lam. 44, 45,46, 

174· 
_- banatica Heuff. f9I, 193, 227· 
-.- fistulosa L. 174, 178, 262. 
_- Phellandrium Lam. = aquatica. 
_- stenoloba Schur 241. 
OIigotrichum hercynicum (Ehrh.) Lam. 

136. 
Oncophorus virens (Sw.) Erid. 140. 
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OncophOTUS l\"a.hlenbergii Brid. 135, 140. 
Onobrychis alpina Uechtr. 167. 
-- arenaria Kit. 241, 263. 
-- satiY<l Lam. 16 I. 
-- transsyh·allicaSimk. 230, :l32) 234. 
Ononis-Arten i6. 
Ononis hircina Jacq. 262, 

Onopordon Acanthium L. 263. 
Onosma arenarium lV. K. r 73) 178, 

184, 263. 
-- tornense Jayorka 182, 185. 
-- yiride (Borb.,) Jayorka 263. 
-- Visianii Clem. I R4. 
Ophrys arachnites Rchb. 157) 178. 
---~ m:_lscifem Huds. 149, 154, 176. 
(Irchis cordigera Fr. 238, 248. 
-- coriophora L. 172, 194. 237, 

248, 261 
.-- degans Heuff. 26 I. 
-- glouosa L. 144, lSI, 158, q 5, 

205, 227, 229, 230, 233, 238, 252, 
25 8. 

-- incarnata L. 26 I. 
-- maculata L. 149, 163, 175,261. 
-- mascula L. 144, 16." 176. 
_- militaris L. 144, 237, 261. 
_- Morio L. 237, 261. 
_- palJens L. 144, 172. 
-- papilionacea L. 194. 
-- purpurea Hurls. 157, 261, 
_- ~ambucina.. L. 225, 238, 252. 
_- speciosa Host 261-

_- tridentata Seop. 144, 248, 261. 
--- ustulata L. 144, 172, 175) 237) 

248, 261. 

Oreochloa disticha (L.) Pers. 155,159, 
166, 168) 170, 215, 217,242, 247. I 

Origanum barcense Simko = vulgare var. 
_- vulgare L. 205, 238, 257· 
Orlaya grandiflora (L.) H0ffm. 176, 241, 

248. 
Ornithogal1.lm pyrenaicum L. 194, 252. 
-- pyramidale L. 262~ 
-- tenuifolium Guss. 237. 
-- umbellatum L. 172. 

Orobanche alba Steph. 59, 161, 227· 
-- alsatica Kirchschl. 59. 
-- arenaria Borkh. 59. 
-_ caesia Rchb. 59. 
-- caryophyUacea Sm. 59, 161. 
-- coerulescens Steph. S 9·, ::-
_- flava Mart. 59, 16S..'of$)ipil.S3' 
-- gracilis Sm. 59. 

j Orobanche lutea Baumg. 59. 
-- major L. 59. 
-- minor Sutt. 59. 
-- purpurea Jacq. 59, 227. 
-- ramosa L. 59. 
~- reticulata Wallr. 59, 227· 
-- sambucina Janka 59. 
-- Teucrii Hollandre 59-
Orobus 1a.evigatus \\" K. 209, 210,238. 
-- niger L. 238, 261. 
-~ transsylvanicus Spreng. 26 I. 

-- variegatus Ten. 193. 
-- vemus L. 172) 238, 250, 261. 

Orthothecium chryseum (Schwagr.) Bryol. 
eur. 134. 

-- intricatum (Hartm.)Bryol.eur. 133, 

'35· 
-- rufescens (DiCks.) Bryol. eur, 138. 
Orthotrichum alpestre Rornsch. 134. 
-- cupulatulll Hoffm. 137. 
-- urnigerum M YTi n. 137. 
Oryzopsis holciformis (M. B.J Rieht. 193, 

25°· 
_- paradoxa (L.: Nutt. 193-
-- yirescens (Trin.) Beck 173, 250. 

Osmunda llgnitum (Gieb.) Stur 3. 12. 

_- regalis L 12. 
Ostrya carpinifolia Scop. 182. 
Oxalis acetosella L. 441 45, 180, 207. 

Osyria digyna (L.) Campd. 169, 216, 
238, 245, 247· 

Oxytropis campEstris (L.) DC. 167, 230, 
232, 239· 

-~ carpathica. Uechtr. 167, 239. 
-- Ralleri Bunge 167, 239. 
-- pilosa (L.) DC. :63. 

P aeonia officinalis L. :2 65. 
-- peregrina Mill. 265_ 
-- tenuifolia L. 193, 265. 
Palmen 10, '.q. 
Palmoxylon Hillebrandtii Pax 25. 
Panicum Crus Galli L. 265. 
_- lineare Krocker 265. 
_- miliaceum L. 112, 116, 117-
-- sanguinale L. 265_ 
Papaver alpinum 1.. 166, 170) 216,239. 
Parieta.ria..officinalis L. 182, 193, 250, 

258. 
-- ramifiora Monch 252. 
Paris quadrifolia L. 162, 178, 207, 2~S, .6,. . 
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Parmelia ambigua (Wulf.) Ach. 125. 
-- caperata (L.) Ach. 127. 
-~ encausta Ach. 125, 127. 
-- fuliginosa (Fr.) Ny!. 12 5. 
-- furfuracea (L.) Ach. 125. 
-- saxatilis (L.) Ach. 127. 
Parnassia palustris L. 151, 216, 229. 
Paronychia cephalotes M. B. 237, 258. 
Parrotia-Arten 28. 
Parrotia pristina Ettingsh. 4, 7, 9, 26,30. 
Pastinaca sylvestris MilL 26 I. 

Pedicularis-Arten 61. 
Pedicularis Baumgarteni Simko 244. 
_- campestris Grisb. 227, 239, 250, 

257, 258. 
-- limnogena Kern. 256. 
-- Sceptrum Carolinum L. 164, 223, 

227· 
-- sumana Spreng. 156, 158) 165, 

210, 219, 222, 224) 229. 
_- svh'atica L. 164. 
-- ,:ersicolorWahlenb. 152,166,170, 

216, 230, 232, 239, 244. 
-- verticillata L. 152, 159, 166, 210, 

216, 219, 230, 231, 239, 244,247, 
255· 

Pellia epiphylla IL.) Lindb. 128, '39. 
-- Fabbroniana Raddi 128. 
-- Neesiana (Gottsche) I.impr. 1::3. 
Peltaria alliacea (L.) Jacq. 244, 250. 

Peltigera venosa (L.) Hoffm. 125. 
Peltolepis grandis Lindb. 128, 131. 
Petasites albus (L.) Gartn. 40, 59. 
--. niveus (ViIL) Baumg. 236. 
-- officinalis Mench 59. 
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. 167. 
Pdrosiroonia triandra (Pall.) Bunge 264. 
Peucedanuro alsaticuro L. 252. 
-- carvifolium Crantz 26r. 
-- Cervaria (L.) Cuss. 262. 
-- Iatifolium M. B. 263. 
-- longifolium W. K. 252. 
-- OreoseIinum (L.I Mench 44, 45, 

46, 262. 
-- palustre (L.) Monch 174, 233. 
-~ Rochelianum Heuff. 241, 261. 
Phaca = Astragalus. 
Phaeodon imbricatus (L.) Schr5t. 124. 
Phaseolus·Arten 109. 

Phegopteris Dryopteris (L.) Fee 184. 
-- Robertiana (Hoffm.) A. Br. 170, 

216, 228, 229, 244, 250, 257. 
Philonotis adpressa F erg. 140. 

Philonotis marchica (WiUd·l Brid. 137. 
-- seriata (Mitt.) Lindb. 140. 
Phleum alpinum L. 175, 181, 207) 210, 

215, 217, 222, 224, 238, 255. 
-- Boehmeri Wib. 172. 
-- Michelii All. qo, ZTS. 
-- montanum C. Koch 19-1-, 252. 
Phlomis tuberosa L. 190, 237, 262. 
Phoenicites borealis Staub 10. 
Pholiota mutabilis (Schiff.l QueL 125. 
Phragmites communis Trin. 40, 174. 
-- oeningensis Heer 5, 10, I 7. 
Physalis Alkekengi L. 153, 182, 184, 

193, 221, 240, 250. 

Physocaulis nodosa (L) Tausch 193, 250. 
Phytemna-Arten 103, 104. 
Phyteuma canescens = PodanthtlID. 
-- confusum Kern. = pauciflorum. 
~- orbiculare L. 60, 158, 167, 176, 

209, 216, 229, 239, 256, 258. 
-- pauciflorum (L.) Sternb. et Hoppe 

60, 198, 242, 247· 
-- spicatum L. 60, 153 .. 163/ 18o, 

205, 210. 
-- tetramerum Schur 60, 210, 2 I 9, 

227, 239, 260. 
-- Vagneri Kern. 60, 105, 207, 210, 

215, 216, 219, 224, 226, 229,239, 
247· 

Picea ellipsoconis Borb. r 77. 
-- excelsa {Lam.} Link 37, 38, 40, 

41, 4 2, 44, 45, lIS, tl9, 147,157, 
r02, 1771 r83, 186, 209, 212, 214, 
221, 226, 230, 231, 241, 255. 

Picris hieracioides L. 233. 
-- Tatrae Borb. = hieracioides. 
Pimpinella magna L. 163, 178, 257. 
Pinguiculn. alpin a L. 152, 166,210,217, 

229, 239, 245· 
-- vulgaris L. 16!. 
Pinus-Arten 8, 24, 27, 28, 282. 
-- austriaca Hoss 2, 118, 171; 1'79, 

242, 249· 
-- Cembra L. 44, 45, 148, 162, 

21°,.213, 215, 228, 230, 231,237, 
241, 24 2, 245, 247, 255· 

-- Dianae Kov. 6. 
-- felekensis Staub 17. 
-'- hepios Uug. 3, 6, 17. 
-- hungarica Kov. 6. 
-- Kotschyana Ung. 6, 21. 
-- longifolia Roxb. 4. 
-- palaeostrobus Ettingsh. 27. 
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Pinus pinastroides Ung. 17, 
-- polonica Stur z. 
-- p-.,eudopnmilio Beck 160. 

-- Pumiliu Hanke 44, 45, 147, 148, 
153: 157: 164: r,s6: 210, ZU. 215, 

221, 224, 226, 228. 237, 24t, 242, 

247, 255· 
Rm,seggeri Stur 

-,- salinarum Schimp, 
-- syl\'estris L. 3i, 1I.s, 1J9, 179: 

183, 233· 
-- t:nnoclensis Tuzs. 4. 
--~ transsyh3hica 1\:lX 2 S. 
-- - uncinata RJITl. r60. 221. 223, 233. 
Piptatherum = uryzo}J:'i~. 
Prrus z. T. = S~rbus. 

PlIU!:> Acbras '''allr. 
-- sylyestris (l\lill.) 

249· 
F. Gray 179, 

193, 241, 249· 
l'istacia-Arten 6, 24, 28, 3:), 
-- Fontanesla AndY;i 23. 
Pisum elatius 11. B. 193. 
-- sativum L log. 
Plagiobryum demissum Hoppe et 

Hornsc'h.;' Lindb. 132. 135, 140. 
-- I:ierii Lind~u.\ 135, 138. 
Plagiochila 11..) Dum. 129, 

13/· 
-- interrupta (Nee&\ Dum. 129. 
Phgiopus Oederi (Gunn.) Hornsch. 134) 

138. 
Plilgi{Jtheciurn striatellurn I'Brid.) Lindo. 

14°· 
Plantago arenaria W. K. 263. 
-- Corn uti (;ouan 264. 
- gentianoides Sm. *243, 244,247. 
--.~ maritima L. 264. 
_.-- montana Lam. 169, 230, 246, 

247· 
-- Schv,rarzenbergiana Schur 264. 
Platanthera Lifolia (L.) Rchb. 149, 103, 

qS. 
-- chlorantha eust. 144. 
Platanns-Arten 24, 28. 
Phtanus aceroides Goepp. 4, 7, 10,12, 

20, 25, 2j, 30. 
Pleura dada albescens (Hook" Spruce 

130, 131. 

Plellrog),ne carinthiaca (Wulf.) Grish. 
23 6. 

Pleurospermum austriacum (L.) _",Hoffm. 
142, 147, 1,53, 154, 16.51~·I.~6-, -209-, 
210, 227,- 255. 

Poa alpina L. 151, 166, 175, 21°,215, 
217, 23 8, 247, 255. 

-- annua L. 158. 
-- badensis Haenke 17 S. 
-- cenisia All. 217. 

-- Chaixii Vill. 142) ISS, 165,175, 
210, 215, 227. 

-~ compressa L. 161. 
-- b,xa Hanke 166, 168, 170, 215, 

24 2 , 247· 
-- minor Gaud. 238. 
-- nemoralis L. 249. 
-- pratensis L. 207. 
-- yjolacea Bell. 217. 
l\Jdanthum canescens (\Y. K.: BoiSE. 6o, 

183~ 184, 190, 252, 254; 258, 2(J3· 
Podogonium-Arten 4,9, 24, 27, 28,3°. 
-- aenigmaticum 'Andrt(1 Pax 23. 
-- Lyellianum Heer 4, 7) 27· 
PodospermuID = Scorzonera. 
Pogcll)atl1m nloides (Hedw.; P. B. 137. 
Polemonium coeruleuro L. 154, 163,233. 
Polyulastia Sendtneri Krphr. 126. 
Polygah amara L. 149, lSI, 107, qG. 
-- austriaca Rchb. 164, 239. 
_- maior L. 47, 149, 157) 1/2, 22I, 

262. 
-- Slbirjca L. 265, 271. 
Polygonatum latifoliuru (Jacq.) Desf. 179, 

193, 244, 25 2 , 257· 
-- multifiornm ~L.,'I All. 179. 
-- verticillaturo ,:L.,: All. 178. 
Polygonuro-Arten 44. 
PolygonuID alpinum All. 242. 
-- ilviculare L. 264. 
-- Bistorta L. '51, 175, 215,255, 

260. 
-- minus Buds. 4~, 45· 
-- yiviparum L. I5S, Ib6, 169, 210, 

216, 229, 238, 244, 24-7. 
Polyp odium vulgare L. 40. 
Poiyporaceae 44. 
Polyporus caudicit1US (Schaff.) Schrot. 124. 
-- frondosus (Schrank) Fr. 124. 
-- oVlnus (Schaff.) Fr. 124· 
-- ramosissimus {Schaff.} SchrOt. 124. 
Polyschemone niyalis Schott = Silene. 
Polytrichum-Arten 137. 
Polytrichum alpinuru L. I37. 
-- commune L. 137, 221. 

-- ohioense Ren. et Card. 136. 
-- sexangulare FWrke 139-
Populus-Arten. 



Populus 

Populus attenuata A. Br. 7) 26. 
-- balsamoides Goepp. 3. 
-- Braunii Ettingsh. 6. 
-- glandulifera Reer 2. 

-- heliadum Ung. 3, 7) 8. 
-- insularis Ko\,. 7. S. 
-- latior A. Br. 7, '10. 

-- tremula L. 40. 42, 183, 226. 
Porella laevigata Lindb. 130. 
-- IJl3.tYl!hyHa (L.) Lindb. I30, 137. 
Por.,ina sudetica (KarL.; 126. 
Potamogeton-Arten 46. 
Potamogeton pectinatu5 1. 264. 
-- praelongus WniL 4+. 45, 46. 
--- pusillus L. 44: 45. 
Potentilla-Arten 102. 
Potentilla alba L. I! 5. 262. 
-- alpestris Hall. 150, 166, 167, 239. 
-- arenaria Borkh, 172, 252. 
--- argentea L. 16 I. 
-- aurea L. 150, 166, 167, 175, 181. 
-- Beniczkyi Fril', 248. 
-- canescens Bess. 161: 227. 
-- caulescens L. 230, 246. 
-- chrysantha '1're\'. 250, 2(Jr. 

--- chrysoeraspeda Lehm. 207, *208. 
215) 2 q, 222, 22fi, 229, 232, 239, 
247, 255· 

_- Clusiana Jacq. 246. 
_- Haynaldiana Janka 245, *246. 
-- micrantha Ram. '252. 

. -- paltl~tris !J) Seop. 221, 233. 
-- patula W. K. 262. 
-- recta L. :t73' 
_- thuringiaca Bernh. 227, 230, 233, 

238, 25 8. 
-- Tonnentilla Schrank I75. 191. 
Pottia latifolia (Scb\vagr.) C. MUlL 134, 

'39· 
Prangos carinata Grisb. 194. 
PreiOelbeere = Vac'.:iniulU Vitis Jdaea. 
Pren,:mthes purpurea L. 163, I73, 174, 

180, 183: 184, 250, 253. 
Primula-Arten 103. 
Primula acaulis (L.;, Hill 57, 145, 148, 

193· 
-- Auricula L. 56, 57, 145, lSI, 

159, 164, 167, 182, 250. 
-- Baumgarteniana Degen 56, 57, 

236. 
-- Clusiana Tausch 54, 56) 169, 23 6. 
-- crenata Lam. 56. 
-- elatior (L.) Hill 57, 153, 217· 

Pulmonaria. 311 

I Primula farinosa L. 56, 57, 143, 153, 
161, 16--1-) 236, 266. 

-- glaucescens Moretti 56. 
--- glutinosa X minima 6 r. 
--- integrifolia L. 56. 
-- Kitaibeliana Schott 56. 
--~ leucophylla Pax 54, *55, 56, 57, 

200, 229, 230, 231, 234· 
~.- longinora All. 56, 57, 16j, 217, 

239, ;?47· 
-- minima L. 57, 167, 168, 170, 

*216, z19, 243: 247. 
-- offidnalis (1.) Hili 51, I04, 106, 

179, 226, 244, 245. 24R, 256,258, 
262. 

-- spectauilis Tra.tt. 56. 
-- \Vulieniana Schott 56. 
rrionoloLus Hellerianns ,:Nees,', Schiffn. 

12 9. 
Prunena aloa Pall. 157, 226,245, 262. 
-- grandiAor::t L. lUI, 17o~ 175, 

241. 

-- yulgaris 1.. 15F:, t75~ 177, 215. 
Prunus-Arten 221 24. 

Pnmus Avium L. 183. 
.-- Chamaecerasus JaC(l' 171, 183, 

190, 226) 2Ur. 
-- Lallrocerasus L. 22. 

-- Mahaleo L. 171, 179, 193, 249. 
~- petraea Tausch ISO. 
-_. spinosa L. 41, Ie7, l61, 261 • 
_- Zeuschneri Dng. 2. 

Psalliota arvensis (Schaff.) Fr. 125. 
-- campestris (L.) Fr. :1:25. 

-- sylvatica (Scllaff.) Fr. 125. 
Ptelea-Arten 28: 
Ptelea macroptera. Kov. 7· 
Pteridium aquilinum (L.) Kllhn 12, 11)1~ 

207, 226, 2.p. 
; Pteris aquilina L. = Pteridimr. 

Pteris crenuta O. 'Web. 12, 21, 23. 
-- oeningensis Ung. 10, 2 T. 

Pterocarya-Arten 24, 26. 
Pterocarya Heerii (Ettingsh.) Pax 12. 
Ptilidiurn ciliare (L.) Hampe 130. 
Ptychodium oligocladuro Limpr. 135. 
Pulicaria dysenterica (L.) Gartn. 262. 
Pulmonaria·Bastarde 87. 
}.?ulmona.ria. angustifolia L, 86. 
-- dacie;a Simko 87. 
-- mollissimaKern. 86, 87, 151,156 

173, 179, 205, z61. 
-- obscura Dum. 86. 
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Pu\monaria officinalis L. 86, 172, 179. 
-- rubra Schott 86, 2ro, 215, 227, 

233, 23 8, 255, 257· 
Pulsatilla = Anemone. 
Pylaisia longifolia Roll 137. 
Pyrethrum = Chrysanthemum. 

Quercus-Arten 9, 24,28,4°,118,119, 
179, 282. 

Quercus-Bastarde 78. 
Quercus austriaca Willd. = Cerris. 
-- Bedbi Simko 78. 
-~ Cerris L. 78, 178, 179, 183, 190, 

191, 1:93, 212, 241, 249, 254. 
-- condensata Schur 78. 
--- conferta Kit. 78, 193, 2.p. 
-- cuspifera Andra 20. 

-- deuterogona Dng. 7. 
-- deven::.is Simko 78. 
-- Drymeja Ung. 3, 7, 9, 22, 26. 
-- etymodrys Dng. 26, 
-- extensa Schur 78. 
-- gigantum Ettingsh. 6. 
-- grandidentata Ung. 2, 7, 25, 26. 
-- Haynaldiana Simko 18. 
-- Heuffelii Simko 78. 
-_ Kerneri Simko 78. 
-- lanuginosa Lam. = pubescens. 
-- mediterranea Uug. 7, 26, 27,282. 
-- pedunculata Ehrh. 37, 78, 173, 

183, 2°5· 
-- pseudoalnus Ettingsh. 7. 
-- pseudocastanea Gopp. 3, 7, 10, 

26, 27. 
-- pseudorobur Kov. 7, 10, 26. 

-- pseudoserra Kov. 7. 
"-- pubescens Willd. 9, 78, 178, 179, 

183, 193, 227, 241, 249, 254· 
-- sessiliflora Sm. 37, 40, 42, 78, 

179, 183, 241, 249, 254· 
-- Serra Dng. 25. 
-- Tabajdiana Simko 71',. 
-- Tiszae Simko 78. 
-- Tufae Simko 78. 
-- urophylla Ung. 22. 

-- Zoroastri Ung.22. 

Racomitrium aciculare (L.) Brid. 138. 
-- canescens (Weis) Brid. 135; 
- Januginosum (Ehrh.) B~;~;rT' 
-- protensum Braun I as: 

Racomitrium sudeticum (Funck) Bryol. 
eur. '35. 

Radula complanata (L.) Gottsche 130, '37. 
-- Lindbergii Gottsche 130. 
Ram.lin. calicaris (L. ) Fr. I 27. 
-- carpathica Karb. 125. 
Ranunculus-Arten 61. 
Ranunculus acer L. 158, 207. 

-- aconitifolius L. 165, 175, 1 So, 
215, 23 8. 

_- alpestris L. 151, 159, ]66, 239· 
-- auricomus L. 162. 
-- Breyninus Crantz 232, 239. 
-- carpathicus Herb. 215, 226, 229, 

239· 
-- cassubicus L. 176, 225, 238. 
-- crenatus \V. K. * 197, 216, 239, 

244, 247· 
-- flabellifollus Heuff. 26 r. 
-- glacialis L. 169, 170, 171, 244. 
-- hybridus Bir. 220. 
-- illyricus L. 179, 263. 
-- lanuginosus 1,. 207. 
-- Lingua L. 174· 
-- montanus vVilld. ISO, 15T, 156) 

r66, 2r5. 
-- nemorosus DC. 156. 
-- pedatns 'V. K. 264. 
-- pygmaeus Wahlenb. *168, 169, 

171. 
_- rutaefolius L. 169, 217. 
_- Steveni Andrz. 220, 233, 261. 
-- Thora L. 166, 170, 2 I7, 239. 
Raphanus Raphanistrum L. 175. 
Raphia-Arten 2. 

Rapistrum perenne (L.) All. 173, 265. 
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 128. 
Reseda lutea L. 221, 265. 
-- Luteol. L. 265. 
-- Phyteuma L. 178. 
Rhabdoweisi. fugax (Hedw.) Bryol. eur. 

133· 
Rhamnus-Arten 24. 
Rhamnus Frangula L. 13, 37, 41,173. 
-- ganoczensis Pax 37. 
-- Gaudini Heer 2, 4, 13-
-- Heerii Ettingsh. 13· 
-- saxatilis L. 171, 178. 
-- tinct.oria W. K. 261. 
_- Warthae Heer '3. 
Rhapidophyllum Hystrix (Fras.) Wend!. 

et.Dr. 15. 
RbinanthllS-Arten 73. • 
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Rhinanthus alpinus Bau~g. 76, 165, 209, 
226, 239, 242, 255. 

-- cryptostomus Borb. 177. 
-- elatus Sterneck 76. 
-- erectus Sterneck 76. 
-- hirsutus Lam. 76. 
-- maior Ehrb. 76, 163. 

-- minor Ehrh, 76, 
-- montanus Saut. 76. 
-- patulus Sterneck 76. 
-- pulcher Schumm. 76, 284. 
-- stenophyllus (Schur) Sterneck 76, 
Rhizocarpon geographicum (L.,l DC. 125, 

21 5. 
-- lavatum (Ach.) Arn. 125. 
-- obscuratum (Ach.) Korb. 125, 126, 

12 7. 
-- Weisii (Schur) Th, Fr, 127, 

Rhodiola rosea L. = Sedum Rhodiola. 
Rhododendron-Arten 13. 
Rhododendron hirsutnm 1,. 169' 
-- myrtifolium Schott 210, 212,215, 

221, 224, 226, 228, 230) 231. 237, 
:l4I, 247. 

Rhus-Arten 5. 
Rhus Cotinus 1.. = Cotinus Coggygria. 
-- deperdita Staub 27, 28. 
-- Herthae Ung, 6, 
-- paulliniaefolia Ettingsh. 6. 
Rhynchostegium rotundifolium (Scap.) 

Bryol. eur. 136. 
-- ru~ciforme (Neck.) Bryol. eur. 139· 
Ribes alpinum L. 40, 151, 176, 180., 

257· 
-- Grossulari:l. L. 183, 207, 226. 
-- petraeum Wulf. 152, 165, 209, 

223, 231, 237. 

Riccardia latifrons Lindb. 128. 
-- multifida (L.) Lindb, 128. 
-- palmata (Hedw.) Lindb. 128. 
-- pinguis (L.) Lindb. 12 8, '37. 
Rivularia-Arten 36. 
Rochelia stellulata Rchb. 149. 
Roggen = Secale Cereale. 
Roripa = Nasturtium. 
Rosa-Arten 104, 179. 
Rosa-Bastarde 84, ISO. 
Rosa agrestis Savi 84. 
-- alpina L, 84, 142) 163, 165, 175, 

176, ISO, IS3, 2IS, 252. 
-- arvensis Hurls. 84. 
-- canina L. 84, 16I, 2'26, 261-
-- caryophyUacea Bess. 84. 

Rosa coriifolia Fr. 84, 161. 

-- dumetorum ThuHl. 84. 
-- elliptica Tausch 84· 
-- ferox M. B. 84, 238. 
-- gallica L. 84, 194. 
-_. glauca ViII. 84. 
-- Ilseana Crep. 84, 144. 
-- lundzilli Bess. 84· 
-- ~icrantha Sm. 84· 
-- pimpinellifolia D. C. 8~, 161) 176, 

250, 258. 
-- rubiginosa L. 84. 
-- rubrifolia ViR 84, I44· 
-- spinosissima Sm. = pimpinellifolia. 
-- tomentella Lem. 84. 
-- tomentosa Sm. 84. 
Rubus-Arten 40. 
Rubus apricus "Yimm. S 5. 
-- Bayeri Focke 85. 
-- bifrons Vest 85· 
-- BoHae Sabransky 8S' 
-- caesius 1,. 85. 
-- Caflischii Focke 85· 
-- candicans Weihe 85. 
-- chlorophyllus Gremll 85· 
-- chlorostachys P. J. MUll. 85· 
-- clcur HolubI' 85· 
-- crassus Holuby 85· 
-- dasyclados Kern. 85. 
-- delicatulus Holuby 85. 
-- denticulatus Kern. 85· 
-- Dryades Sabtansky 85, 
-- Ebneri Kern. 85. 
-- erythrogynus Kupcs. 85· 
-- Gremlii Focke 85. 
-- GEntheri Weihe et Nees 85. 
_- hercynicus G. Braun 85. 
-- hirtus W. K. 85· 
-- Idaeus L. 44, 45, 85, 162, 163, 

21 5. 
-- inaequalis Halacsy 85. 
_'- incultlls Wirtg. 85· 
-- Jenseni Lange 85. 
-- Kaltenbachii Metsch 85· 
-- Kmetii Kupcs. 85. 
-- Koehleri ",Teihe et Nees 85. 
-- lipopogon Focke 85· 
_- macrophyllus Focke 8S. 
-'- macrostemon Focke 85. 
-- microstemon Kupcs. 85. 
_- moestus Holuby 85· 
-- montanus Wirtg. 85. 
-- nemorOSU8 Hayne 85. 
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Rubus nigroviridis Sabransky 85. 
-- persicinus Kern. 85. 
-- pilocarpus Gremli 85. 
-- polyca.rpus Holuby 85. 
--~ radula Weihe gS. 
-- saeVllS HoInLy 85-
-- salebr(jsus Fucke ::-15. 
-~~ saxatilis L. 85. 238. 
-- scaber \\'elhe et Nees 85. 
--- serpens Weihe 
-- silesiacus YVeihe 
-- Siavikii Kupcs. 85. 
_- S:1,81)()i Borb. 85-
-- thyrsanthus Focke 85. 
_- tomentosus Borkh. -1 J. 85. 184. 
-- Vestii l'ocke 85. 
-- H'ahlbergii Arrh. 85. 
H.umex-Artell 44. 
Rumex alpinus 1. 155, ISS, 1°5,207. 

209, 210~ 215, 217, 224, 23b.255-
-- arifolius All. 158, 165,175,191, 

209. 210, 215. 226, 238: 255. 
-- m(tritimllS 1.. 264. 
-- pulcher L 194. 

Sarnbucus. 

Salix Caprea L. 37, 40, 41, 42, 77. 
-- cinerea 1.. 37, 40. 77: 161, I73, 

11)3, 221. 
-- daphnoides \"ill. 40, 77. 
-- denticulata Reer z6. 
-- elongata O. \YeL. 6. 
--._ glaura Scar· 77. 
-- glauco L 77-
-- hastata L 37, 38, 77· 237· 
-- helvetica Vill. 77. 
-- herbacea L. 77, 149, J6(1, 170, 

215, ZIS, 237, 24:::!, 247. 
-- incana Schrank 40. 77: 143. 

, -- Jacquini Host 77.150: lSI, 159, 
166, z17, 245· 

-- Lapponnm 1.1. 77, 105, 165. 
-- li\ida l,rahlenu. 77. 

- macrophylla Heer 3. 
-- myrtilloides L. 44, 45, 46, 77, 

1 63_ 
nigricans Sm. 77. 

-- ocoteaefoJia \Ettingsh.) Stnr 6. 
_- pentandra 1" 40. 
-- pnrpurea L 77, 

~- scutatus L. lSI, 166. 229. 231) I -- rcpens L 37. 77. 2Z1,233· 
166, 167, 24i· 

Ruppia rostellata Koch 264. 
RU';CllS aculeatus L. 193: 249. 254-
-- Hypo~lossum L. ]47, 171. 249· 
Russula alutacea (Pers., Fr. 125. 
--- integra (L.j Fr. 125. 

-- Intea !',Huds.! Fr. 125. 
-- vesca Fr. 125. 
Ruta Bibersteinii (Spach) Keilr. 265. 

Sabal-Arten 12, 21, 24. 

SaLal haering-iana eng. r z) 2 I. 

-- malor eng. II, 21. 

~- thalheimiana llax 2 I . 

Sadebaum = Juniperus Sauina. 
Sagina Linnaei Presl 158, l(6) 

215, 218, 239: 247· 
-- nodosa fL.) Fenzl 161, 164. 
Salicornia herbacea L. 264. 
Salix-Arten 26 I. 
Salix-Bastarde 77, 78. 
Salix angustata A. Br. 26. 
-- arbuscula L. 77. 
-- arcinervia O. 'Veb. 6. 
-- aurita L. 40, 4I, 77, ~5Jl, t73, 

221, 233. • .. ~. 
-,- bicolOI Ehrh~ 77,215, z18. 

-- reticulata J .. 77, 
217, 237, 244· 

-- retusa L. /7, 149, 166: zI6, 230, 
232. 237, 247· 

-- silesiaca Ifilld. 77, 105, 153, 157, 
162, r63, 165, 180, [83, 207, z09, 
2 IS, z37, 255· 

-- trachytica Ettingsh. 3. 
-- varians Goepp. 6, 10. 

-- viminalis L. 77. 
SaJsola KaJi L. 263. 
Salvia austriaca Jacq. 157) 262. 
-- glutinosa L. 143, 156, z63, 171, 

180, 184, 205, 207, 226, 238, z53, 
257-

-- nemaIosa L. ZG2. 

-- nutans L. 262. 
-- pratensis L. 153, 262. 
-- sylvestris L. 17 3, 184, 194. 
-- transsylvunica Schur 26.2. 
-- verticillata L. 143, lSI, 226, 262. 
Salvinia Mildeana Gopp. 5. 
-- natans L. 12. 
-- oligocaenica Staub 12. 

-- reticulata Ung. 6. 
Sambucus Ebulus L. 59, 163, 193, 

3'41, 253, 261. 
-- Digra L. 184, "3-
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Sambucus racemosa L. 162, 163, 178, 
21 5. 

Samolus Yalerandi L. 264. 
Sanguisorba officinaJjs L. I 75; 26 J. 

Sanicula europaea L. 162) 207, 261. 
Santalum-Arten 25. 
Sapindus erdobenyensis Kov. 6. 
-- heliconit_ls Andra 22. 
-- Ungeri O. Web. 6. 
Saponaria 'Gellidifolia Sm. 47) *259,260. 
-- glutinosa M. B. 193. 
S.Ipotacites~Arten 9. 
Sapotacites Ackneri Andra 20. 

-- Bielzii Andra 20, 23. 
-- minor Andra 20. 

Sargassum-Arttn 24. 
Sassafras l<'erretianum Mass. 26. 
Satureia montana 1 .. , 193. 
-- -- PulegiuIh ':Roch.) llriq. 244. 
S:.mbohne = Yicia Falla. 
Saussllrea alpina DC. 169, 217. 
-- discolor DC. 230, 232, 

247· 
-- macrophylJa Saut. 169. 
-- POTcii Degen 32,198: "'214, 216, 

220. 
-- pygmaea fL.) Spreng. 169, Iio. 
-- serrata DC. 198. 
Sauter-ia alpina (Bisch. et Nees) Nees 

128, *I3I. 
Saxifraga-Arten 103. 
Saxifraga adscendens L. 53, 147, 151, 

153, 164) :n6, 229, 239, 252, 25 8. 
-- aizoides L. 53. ISO, 167, 216, 

230, 232, 244, 247· 
-- alzoides caesia 53. 
-- Aizoon Jacq. 53, 142, 1$6, 164, 

167, 176, 178, 180, 182, 193, 209, 
210, 224, 229, 239, 250, 255, 257) 
25 8. 

-- Aizoon X lutem'iridis 53· 
-- androsolcea L. 53,151, ISS, 159, 

167, 216, 230, 239. 
-- bulbifera L. 53, Q2, Ij8. 
-- Burseriana L. 220. 
-- bryoides L. 53, 148, 167, 168, 

170, 2 I 5, 243, 247· 
-- caesia L. 53, IS0, 151, 159, 16 7. 
-- carpathica Rchb. *1. 17 1. - 34, 

53, I06, 155, 169, 170, 216. 
-- cemua L. 53, 105, 169, 23 6. 
-- cuneifolia L. 53, 236, 2--1-0, 242, 

250, 255· 

Sa...-,;;:jfraga. Cymbalaria. L. 233. 
-- cymosa \\'. K. 53; 192, zI6, 243, 

247· 
-- demissa SdlOtt 53, 199· 
-- fonticolaKern. 54, 242, 247, 255. 
-- Geum L. 220. 

, -- glandulosa (Grisb.) Simko 5--1-, 
-- granulata L. 53: 54· 
-- heucher-ifolia Grisb. 54, 104, 239, 

242. 
-- hieracifolia W. K. 53,155, lUi, 

r7o, 2 IS. 
-- Huetiana Boiss. 233· 
-- luteo-viridis Schott *L 16-1-. - 33, 

105,217, 229, lJO; 231, 234, 236, 

244, 258. 
-- moschata \\"ul£. 53, 54,104,151, 

ISS, 159, 167; 168, 170, :lIS, 2I~:, 

239· 243, 247· 
-- oppositifolia L. 53, 54· ISS, 167, 

168, 170, 217, 230: 239, 243, 
-- perduran~ Kit. 53, 54, 104, 15 I, 

167, 168. 
-- retuSll Gouan 53: 167, 168, 170. 
~- Rocheliana Sternb. 53, lOS, 244, 

246, 252, 25 8. 
~- rotundifolia L. 53, 541 

15 0 ,15 1, 21 5,239,244' 
-- Rudulphiana Hornsch. 
-- sedoides L. 53. 
_- sibirica L. 53. 
-- stellaris L. 53, 115, 

247) 255. 

t04, 145, 
25 0 ) 25.)· 
54· 

218, 24 2 , 

-- tridactylites L. 53, lSI, 172, liS, 
193· 

Scabiosa banatica \Y. K. 193, 238, 2j2, 
257, 258. 

-- calcarea T ocl 154. 
-- Colum'Garia L. 173· 
-- fiavescens Grisb. 258, 203. 
-- lucida Vill. 152, 154: 163, 1')4, 

167) 176, lSI, 2°9, 210, 216, ~'19, 
222) 224, 229, 233, 239, 24~, 25 6, 
257· 

-- ochroleuca L. I j 3· 
Scandix Pecten Veneris L. 178. 
Sca.panh-Arten I31. 

Scapania aequiloba Dum. 130. 
."-~ compacta (Roth) Dum. 130. 
-- crassiretis Bryhn. 130. 
-- curta (MaIt.) Dum. '3D. 
-- irrigua (Nees) Dum. 130. 
_- nemorosa fL.) Durn. 130. 
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Scapania resupinata (L.) Carr. 130. 

-- rosacea Dum. 130. 

-- rupestris Dum. 130. 

-- subalpina Nees 130. 

-- uliginosa (Sw.) Nees 130. 
-- umLrosa (Schrad.) Nees J30. 
-- undulata (L.) Durn. 130, 

-- verrucosrt Heeg. 130. 
Scheuchzeria palustris L. 221, 233-
Schistidium apocarpurn (L.) Bryol. eur. 

'35, '37· 
-- atrofuscum (Schimp.) Spruce 134, 

'39· 
-- gracile (Schleich.) Limpr. 135,140. 
-- lineare (Cha!.) Limpr. 134, 140. 

Schistostega osmundacea (Dicks.) Mohr 
135, *138. 

Schlehe = Prunus spinosa. 
Schoenus ferrugineus L. 153. 
Schwarzkiefer = Pinus austriaca. 
Scilla bifolia L. 237; 261. 
Scripus alpinus Schleich. 153. 
-- compressus (L.) PeTS. 16 I. 
-- HoloschoenllS L. 174. 
-- lacustris L. 44, 174, 264· 
-- Tabernaemontani Gmel. 264. 
Scleranthus-Arten 44, 45· 
Scleranthus annuus L. 175. 
-- neglectus Roch. 247. 
-- uncinatus Schur 47, *48, 207, 

210, 215, 222, 226, 229, 239, 242, 

255· 
-- verticillatus Tausch 232. 
Sclerochloa dura IL.) P. B. 172, 178. 
Scolopendrium vulgare Sym. 175, 182, 

193, 227, 236._ 2.,p, 244, 249· 
Scopolia carniolica (Scop.) Jacq. q.8, 

205, 207, 225, 250. 

Scorzonera :lustriaca Wind. 172, 184, 
262. 

-- cana Ie. A. Mer.) O. Hoffm. 173· 
-- laciniata. L. 262, 26,5, 264. 
-- paniflora Jacq. 264: 
-- purpurea L. 184, 262. 
-- rosea "', K. *1. 152. - 207, 

209,215, 217, 222, 224, 229, 232, 
239, 255· 

Scrofularia alata Gilib. 253. 
-- lasiocaulis Schur 239, 244, 258. 
-- nodosa L. 250. 

-- Scopolii Hoppe 142, 158,~17S. 
Scutellaria altissima L. 184i~~;' 'J, 93, 

~4(), 250, 25 8. 

Scutellaria supina L. 265. 
Secale Cereale L. 110, III, 116, 117, 

225· 
Sedum-Arten 61. 
Sedum album L. 149, 151, 164, 172, 

173, ]78, 18~L 
_- alpestre Vill. ISS, 167, 168, lie, 

215, 222, 243, 247· 
-- Anacampseros L. 220. 
-- annuum L. :2:29, :239, :256. 
-- atratum L. 167, 215, 218, 222, 

229, 239. 
-- carpathicum ReuO 143, 158, 20g, 

210, 216, 224, 239. 
-- glaucum W. K. 193, 222, 223, 

228, 238, 244, 250. 256: 257, 2S/)· 
-- maximum Sut. 258. 
-- Rhodiola DC. ISO, ISS, 167, 209, 

210, 216, 218, 230, 232, 239,243. 
-- Scopolii Kern. = Rhodiola. 
Selaginella helvetica (L.) Link 179, 236, 

240, 242, 258. 
-- spinulosa A. Br. 14), 151, 166, 

210, 216, 217, 229, 238, 24+. 
Seligeria Doniana (Sm.) c. MUll. 135, 

'38. 
-- pusilla (Ehrh.;' Errol. eur. 134,138. 
-- recurvata (Hedw.) Bryol. eur. 135· 
Selinum Carvifolia L. 173, 184: 261. 
Sempervivum arenarium Koch 200. 

-- assimile Schott 216, 222, 228, 
231, 25 2 , 255· 

-- ulandum Schott 238, 258. 
-- Heuffelii Schott 239, 244, 252. 
-- hirtum L. 156, 173, 176, 178, 

180, 182. 

-- montanum L. ISS, 158, 167,209, 
210, 215, 218, 243, 245, 246. 

-- Neilreichii Schott 200. 
-- Simonkaianum Degen 200, 222, 

229, 230, 231, 234· 
-- soboJiferum Sims 15!. 
-- tectorum L. 150. 
-- Wulfenii Hoppe 220. 
Senecio Biebersteinii Lindem. 22 r, 262. 
-- campestris (Retz) DC. .61. 
-- capitatns (Wahlenb.) Steud. 167, 

229, 230, 232, 239· 
-- carniolicus Willd. 167, r68, 170, 

IF, 215, 247· 
-- carpathicus Herb. '55, 167, 168, 

1"10, 192) 215, 239, 243· 
-'- erucifolius L. 184. 
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Senecio Fuchsii Gmel. 163, 180, 184, 
21 5. 

-- glaberrimusRoch. *197, 215, 243, 
245, 247· 

-- Jacouaea L. 175, 182) 220. 

-- kukulensis Wol. 220. 
-- nebrodensisL. 217, 222, 225, 238, 

250, 255, 25 8. 
-- nemorensis L. 226. 

-- paludosus L. 153, 227. 
-- papposus Rchb. 192) 239, 252) 

25 6 . 
-- sarracenicus L. 26 I. 
-- subalpjnus Koch 158, 165, 175, 

191, 2IJ, 215, 220, 224. 
-- sulphu'rt·us Baumg. 215, 219. 
-- umbrosus W. K. 148, lSI. 
Sequoia Langsdorfii (Brongn.) Heer 2, 

6, 9, 12, 21, 23, 25, 27, 28, 30. 
-- Stemberp:ii Reer 16, 27. 
Serratula nitida W. K. 26J. 
-- radiata \V. K. 263. 
_- tinctoria L. 175, 184, 201. 

-- ',Volffii Anura 263. 
Seseli col,)ratum Ehrh. 161, 176, 262. 
-- devenyense Simko 172, I7 3. 
-- glaucum Jacq. 156,172,173,241, 

25 8. 
-- gracile W. K. 250, *251, 258. 
~~ Hippomarathrum L. 172, 262. 
-- Libanotis (L.l Koch 164, 173, 250. 
-- rigidum \V. K. 147, 193, 240, 

250, *251, 258. 
Sesleria Bielzii Schur lio, 215, 229, 

23R, 242. 
-- coerulea (L.) Scop. I is. 
-- filifolia Hoppe 193, 250. 

-- rigida Heuff. 238, 2;2. 
Setaria glauco (L.) P. B. 265. 
-- verticillat. IL.) P. B. 265. 
-- viridis (L.) P. B. 265. 
Sibbaldia procumbens L. 220. 
Sicyos angulata L. 212. 
Sideritis montana. L. 178, 248, 263. 
Silaus Rochelii Heuff. 237, 248, 258. 
Silberlinde = Tiiia tomentosa. 
Silene acaulis L. ISO, 151, ISS, 166, 

168, 170, 238. 
-- Anneria L. 2181 241. 
-- cWorantha Ehrh. 263. 
-- Cserei Baumg. 252, 262. 
-- dinarica Spreng. 242, *243. 
-- dubia: Herb. '53' 

Silene ftavescens W. K. 240, 248, 
25 2. 

-- gallica L. 161. 
-- inftata Sm. 262. 
-- Lerchenfeldiana Baumg. 192, 242, 

*243, 245· 
-- nemoralis W. K. 170, 176, 182, 

229, 258, 261. 
-- nivali:; (Kit.}Rohrb. *1. 168.- 32, 

198, 215, 216. 

-- nutans L. 153. 
-- Otites L. 172, 263. 
-- petraea \V. K. 240, 250. 
-- Pumilia (L.) WulL 236. 
-- rupestris L. 218, 219. 
-- viridiftora L. 194, 221. 
Siler triloburo (Jacq.) Crantz 175) 193, 

25 2. 
Sinapis arvensis L. 175. 
Sison Amomum L. 252. 
Sisymbrium Loeselii L. 265. 
-- orientale L. 265. 
-- strictissimUlll L. 261. 
Siam latifolium L. r 14. 
SmiIax~Arten 24. 28. 
Smilax grandifolia Vng. 12. 
-- hyperborea Dng. G. 
Smyrnium perfoliatum L. 172. 
Solanum Dulcamara L. 17 4, 26 I. 
-- tuberosulll L. 112: 113, 116, II7, 

22;. 
SoIdanella alpina L. 58. 
-- austriaca Vierh. 58. 
-- tarpathica Vierh. 58. 
-- hungarica Simko 58, 104, 105, 

ISO, 151, 16i, 169, 175) q6, 180, 
207, 210, 215, 222, 226, 229, 239, 
25 6 . 

-- hungarica X pusil!a *58. 
-- major Vierh. 58. 
-_~ minima Hoppe 57, 155. 
-- montana Mik. 58, 59. 
-_ pusillaBaumg. 58, 59, 216,239, 

243, 247· 
-- Richteri Wettst. 58. 
- transsylvanica Borb_ 58. 
Solidago alpestris W. K. 165, 17 5, 181) 

19t, 209, 224, 226, 229, 255· 
Solorina croce. (L.) Ach. I 25. 
-- saccata (L.) Ach. I 25. 
Sorbus-Bastarde 83, 249. 
Sorbus aria (L.) Crantz 82, 83, 104, 

154, 178, 179) 182, 244, 249,251· 
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Sorbus aucuparia L. 83, 163, 165, 175, 
249· 

-- chamaemespilus (L.) Crantz 82, 
'54. 

-- Fatrae Dorb. 83' 
-, sudetica Borb. 83. 
-- tormin.'1jjs (L) Crantz 83, 178, 

179, 225. 249, 260. 
Sparg,.'mium-Arten 4u. 
~parganium affine Schulzl. 44, 45, 233· 
Sperglila aryensis L. I7 5· 
~pergularia marginata Kitt. 264. 
-- salina Presl 212. 264. 
Sphaerophorus fragilis Pers. 125, :2 15. 
SphagnuIll-Arten 136, 138, 140, 159, 

191. 
Sphagnum [uscum (Schimp.) Klinggr. 

221-

-- Girgensohnii Russ. 138. 
-- medium Limpr. 221. 

-- squarrosuffi Pers. 2:2 I. 

-- teres {Schirn[I.,l Angstr. 138. 
-- '\"arnstorfii Roll :1:38. 
-- "\Vulfianum Girg. 132, ZZI. 

Spelz = Triticum Spelta. 
Spiraea chamaedryfolia L. 154, 179, 

ISO, 207, 215. 224: 249, 257. 
-- z. T. = l]maria. 
Spiranthes spiralis (L.) C. Koch 238. 
Splachnum-A._rten 139. 
Splachnulll ampul1aceum L. 139, 22 I. 

--- sphaericum (L. f.) Sw. 139. 
Stachys alpina L. I43, 156, 163, 180, 

191, 238. 253, 255. 257, 258. 
-- germanica L. 16[, 194, 221. 
--- nitens Janka 250. 
-- rec.ta L. 161,193,2°5,237,262. 
-- sylyatica L. 163, ISO, 184, 253, 

260. 
Staphylea pinnata L. 17 2, 184, 193, 225, 

249· 
Statice Gmelinj 1'i/jJld. 264. 
St'mroneis anceps Ehrb. 12o. 
-- Srnithii Grun. 120. 

Stellaria graminea L. 175. 
-- Holostea L. 17 1 . v 

Stenophragma Thalianum(L.) Celak. 265. 
Sterculia-Arten 7. 
Sterculia tenuinervis Reer 6. 
Stereocaulon tomentosum Fr. I Z 5. 
"ticta pulmonacea (Ach.) Korb. e; La-

haria. 
;;tipa-Arten 206. 

Stipa Calamagrostis (L." \Yahlenb. 250. 
-- capillata L. 1/2. 241; 263. 
-- Lessingiana Trin. 263' 
-- pulcherrima C. Koch 252, 263. 
-- pennata L. 172. 180. 263. 
-- Tirsa Stey. 263. 
StreptopllS amplexifolius :L.j DC. 158, 

165, 210,' 2:;8. 
Stunnia. Loeselii {L."; Rich. 233. 
Suaeda IDari tima (I.. 'I Dum. 264. 
Succisa pratensis Monch 164.221, 26r. 
Sweertia-Arten 6 I. 

Sweertia perennis L. 151, 154, 16G, 
210) 216) 217, 223: 229· 

-- punctata Baumg. 192, 244, 255. 
Symphyandra \Y 2..nneri (Roch.) Heuff. 192, 

240, 245, 247· 
Symphytllm cordatnm \Y. K. 34; 148: 

2071 210, 221. 2::':4, 225, 227· 233, 
238, 255· 

-- cordatum X tuuerosum 148. 
-- officinale L. 26 r. 
-- tuberosum L. I4g. 151, 193,227, 

238, 250. 255· 
Synedra lanceolata Klitz. 121. 
S;'renia cuspidata (UC.\, Rchh. 252. 
Syringa Josikaea RchL. *34~ 35, 211, 

25 6 . 
-- vulgaIis L. 193, 231) 244, 246, 

249, 254, 26 9. 

Tamus communis L. 193, 249, 254. 
Tanacetum = Chrysanthemum. 
Tanne = Abies aiba. 
Taraxacum nigricans Kit. 215,219,243. 
-- serotinutU '\-. K. 173. 
Taxodium-Arten 24. 
Taxodium distichum (L.) Rich. 12, 17, 

27, 28, 30. 
TaxusbaccataL. 147, 16o, 207, 214, 

237, 252. 
Tayloria-Arten 139: 
Tayloria serrata (Hedw.) Brrol. eur. 134, 

139· 
-- splachnoides (Schleich. ) Hook. 134, 

'39· 
-- tenuis (Dicks.) Schimp. 139. 
Telekia speciosa Baumg. *1. 139· - 53, 

152, 191, 2°9, 215, 225, 233,238, 
2~01 253, 257, z60. 

Tetracyclus rhomboideus Lingelsh. 121. 

Tetraplodon-Arten 139: 
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Tetraplodon angustatus (L.) Bryol. enr. 
132, 139. 

-- mnioldes (L. f.) Bryol. eur. 139. 
Teucriurn-Arten 59. 
Teucrium Charuaedrys L. liZ, IE'>4, 263. 
-- montanum L. 17z, qo, 17:). lD2~ 

184, 23<:)) 252, 258. 
Thalictrum an~~ustifoliulll Jacq. 241, 261. 
-- aquilegifolium L. 153. 163, 105, 

180, 205, 207, ~15, 2ZI. 260. 

-- foetidum L. lSi'. 178, 223, 233, 
239, 244, 258: 260. 

-~ majus Jaeq. 241. 261. 
-- minus L. 262. 
Thalloid1.ma cocruleo -nigricans Ligtf.' 

Th. Fr. 1'27. 
Thamnolia verroicuhris \S\\-," ,:\<:11. 125, 

215, 222, 
Thdutrema lep..'ldinuzn Ach. 127. 
Theslurn alpinum L. 151, 165, q6, 

ZC9: 210, 215, 218, 222, 224, 229, 
23 3, 24 2 , 247, 255, 

-- diffusum Aut. --:;-..;: simplex. 
-- Kernerianum Simko 199. 
-- lini~olium Schrank lor, li2. 252, 

262. 
-- ramosum Hayne 172, 178, 184, 

227· 
-- simplex \7elen. 262. 
Thla:,pi banaticum Uechtr. 252. 
-- daciclJlll Heuff. 217, 218, 238, 

245, 246 . 
-- Jankae Kern. 179, lSI. 
-- KO'lUcsii Heuff. 23 t, 238, 
-- perfoliatum L. 172. 
Thuidium abietinum !:L.; Bryol. em. I3G. 
-- Blandowii (Web. et Mohr; Bryol. 

em. 138. 
-- pseudotamarisci Limpr. 132. 
-- punctulatuOl (Buls. et De ?\ot.) De 

Not. 13S, 137· 
-- recognituDl (L,) Lindb. 137. 
-- tamadsclDum (Hedw.) Bryol. eur, 

44, 138. . 
Thymelaea Passerina (L.) Coss, et Gren. 

143, 178, 254) 265. 
Thymus-Arten 59, I3 1. 
Thymus comosus Heuff. 236, 250) 251. 
-- Jankae Celak. 252. 

-- lanuginosus Schk. 161. 
Tilia-Arten 24, I79. 
Tilia cordata Mill. 42. 
-- longibracteata Audrit 23. 

Tilia platyphyllos Seep. 37, 42, 249· 
-- tomentesa Moneh 2f1. 35, 193, 

24I, 249, 254· 
-- yindoLonensis Stur 8, 28. 
Timmia austrlaC[\ Bedw. 136. 
-- uavarica Hedw. 138. 
Tofieldia calvculata IL.', \Yahlenb. 44, 

45, 46, 104. 
Toninia Loitlesbergeri Zahlbr. 125. 

I Tordyliurn maximum L. 173. 254-, zGS· 
Torills ivfesta {L., Koch 176, 25~. 
l'urtella tortUo:.::t ~L.) Limpr. I32. 
Tortula. aciphyUa (llr)'o1. ellr.) I Lutlll , 

13-1. 139. 
Tozzia alpina L. 143~ ISO~ 23SI. 
-- carpathica "'01. IS0, ZI I. 
Tragopogl'n major Jacq. 17 3· 
-- orientalis L. 163. 248, ~GI. 
Tragus T.'lcemosus (L.) J)t'sf 178. 
'frilmlns terrestris L. 266. 
Trichocoiea tomentella (Huds,) LindL. 

13°· 
Trichostoroum brerifolium Sendtn. 135. 
-- crispnltrw Hruch 13S. 138. 
-- c),lintiricnm (Brnch) C. Mull, 135. 
'frientahs europaea L. 159, 1 J4. 
Trifolium-A.rten 59. 
Trifolium alpe~tre L. 172, 223, 262. 
-- alpinum L. 220, 231. 
-- badium Schreb. 165, 215, 242. 
-- fragiferum 1,. 264. 
-- gracile Thuill. 24I. 

-- incarm.tum L. 17~· 19-1. 
-- lllontanum L. 262, 
-- ochroleucum L. 257, 262. 
_- p:mnonicum Jacq. 222, 23°,233. 
-_' pratense L. 114, 1 t 5. 
-- rep ens L. 2c'7· 
-- rubens L. 161, 263. 
-- striatum L. 194. 
T~iglochin maritima L. 161~ 264. 
-- palustris 1,. 161. 
TrigoneUa IIlonspejiaca L. 17S. 
Trinia Kitaiuelii M. B. 263. 
Triset~m carpathicum (Host) R. etSch. G 2. 

-- distichophyllum (VilL) P. B. 62. 
-- flavescens (L) P. B. 62, 176. 
-- macrotrichurn Hack. 62. 

i -- Tarnowskii Zapa1. 62) 229. 
Triticum Spelta L. I 10. 

! -- vulgare Vill. 109, 116, 117,225· 
TroUius europaeus L. 151, 165, 225, 

226, 230, 23l:L 



320 Tulipa - Vida. 

Tulipa hungarica Borb. 193. 
Tunica prolifera (L.) Seop. 172, 241, 

263. 
Tussilago Farfara 1,. 40, 4IJ 59. 
Typha angustifolia L. 174. 
-- latifolia L. 174. 
-- latjssima Staub 25. 
-- Vngeri Stllr 6. 
Typhaeloipum graciie Andra 18. 

DImaria Filipendula ~L.) Hill 16 r) 17 5; 
263. 

{;Irons-Arten 24, 4I. 
VJmus Hraunii Heer 26. 
-- Bronnii {lng. 22. 26. 

-- carope~tris 1.. 41, 260. 
-- effusa Willd. 173, 
-- montana \\'ttLl. 42, 180. 
-- par\'ifolia A. Br. 2. 

-- plurinervia "Cng. 4, 7, 22. 

LTlow. americana (r. B.) Mitt. 135. 
-- crispa (1..) Brid. 137. 
-- Drummondii (Hook. et Gre\'.) Brid. 

'37· 
-- Rehmannij JUT. 132, J:37· 
Vrtiea dioica L. JS~, 175, 258. 
-- kioviensis Bogow. 174. 
-- radicans Bolla 174-
lTsnea barbata iL.) Hoffm. 127. 
-- longissirna Ach. 127. 

-- plicata (L.) Th. Fr. 127. 

Ustilago Maydis IDe.) Tul. 123. 

Vtr;cularia. v111g~ris L 233' 

Vaccinium-Arten 46. 
Vaccinium Myrtillus L. ISO, 159, 162, 

173,175,191 , 21 5,224,226,228, 
254, 255· 

-- Oxycoccus L. 44, 159, 1641221, 
223, 224, 227. 

-- uliginosum L. ·37, 38, 44, 45~ 
159, 166, 207, 210, 215, 219, 224, 
226, 228, 233. 

-- Vidis Idaea L. ISO, 159, 162, 
175, 191, 224, 226, 228, 254,255. 

Valeriana collina Wallr. 258. 
-- dioica L. '53, 
-- montana L. 143, IS I, 152, 239. 
-- officinalis L. 174), l~, 233, 250, 

261. . 

-- Dolv2'ama Bess. 14%1 z'.~J t 153; 

Valeriana saIUbucifolia Mill. 156, 183, 
209, 23 8. 

-- Tripteris L. 148, 151, 156, 164r 
165, 180, 182', 205, ~w9) 210,224, 
226, 229, 239, 244, 252, 258. 

Ventenala dubio. (Leers,l F. Schz. 172, 
184· 

Yeratrum a.lbum L 191, 205,211,215, 

222, 232) 238, 247, 254· 

-- LQbelianumBemh. 142, 158, 175, 
211. 

-- nigrum L. 26I. 

Yerbascum-A._rten 102. 

\'"erbascurn BIattana L. 173, 262. 
-- glabra.tum Friv. 194, 244, 248. 
--.- Kanitzianl1ID Simko 223. 
-- Lychnitis L. 183. 
-- nigrum L. 241. 

-- Jlhoeniceum L. 17 2, 194, 262. 
Veronica-Arten 73. 
Yeronica. alpina 1,. ISO, lSI, 159, 166, 

215, 239: 247· 
-- An<l.gallis L. 262. 
-- anagalloides Cuss. 26 Z. 

-- aphylla L. 150, 151, I5S, 167, 
239· 

-- austriaca L. lut, 194, 241, 262. 
-- Bachhofeni Heuff. 240, 244, 255· 
-- Baumgarteni R. et Sch. *1. 170. -

192, 198, 207, 210, 2£5, ZI9, 243, 
247· 

-- Beccabunga L. 262. 
-- bellidioidesL. 1:69, 215, 2J9,239, 

243, 245, 247· 
_- Chamaedrys L. 158. 
-- Jacquini Baumg. 262. 

-- montana L. 158, 173. 
-- orchidea Crantz J61, 182, 258. 
-- poiita Fr. 265. 
-- saxatilis Scap. lSI) 155, 167,176, 

2l9, 222, 2zb. 

-- scutellata L. 164, 262. 
-- serpyllifolia L. 158, 175· 
-- Te-ucrium L. 262. 
-- tripbyllos L. ,65. 
-- urticifolia Jacq. 215, 224, 225, 

238, 25°· 
Verrucaria calciseda DC. 127. 

--' fuscelJa (Turn.) Mass. 126. 
-- rupestris Schrad. 127. 

Viburnum Lantana L. 163, 249, 260. 
-- Opulus L. .i83. 
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lcia dumetorum L. 180. 
- lathyroides L. I72, 262. 
- pisiformis L. 26l. 

- serrati folia Jacq. 194. 
- sylvatica L. 261. 
- truncatula Fisch. 248. 
tDCa herhacea W. K. 172) 184, 262. 
- minor L. 179, 261. 
ncetoxicum laxum Bartl. 250. 
ala-Arten lQ2. 
'ola alpina Jacq. 151) qo, 229, 23 I, 
239; 245· 

- arenaria DC. 151. 
- biflora L. 166, 167, 169, 209, 
210, 216, 226, 229, 239, 244, 247, 
255· 

- collina Bess. 238. 
- dec1inata W. K, *1. 152. - 207, 
209, 215, 217, 222) 224, 239, 247, 
255· 

- epipsila Ledeb. 18 I. 
- hirta L. 172. 
- Jooi Janka 223, 238, 252) 258. 
- Illtea Sm. 155, 166, 181. 
- miraDilis L. 172, 250, 258, 261. 
- palustris L. 159, 161, 164. 
- Ri\'iniana Rchl>. 261. 
- Tatrae Borb. 166. 
searia VUlgaris R6hl. 26 I. 

scum album L. 260. 
tis teutonica A. Br. 5. 
- tokaieasis Stur 4, 8, 28, 282. 
- vjnjfera L. 28 , 114, 116 1 117, 
184, 193, 205, 249, 254, 260,282. 

1 achoJder = Juniperus communis. 
ahlenbergia hederacea (L.) Rchb. 220. 

aldsteinia geoides Willd. 176, 184, 
230, 236, 258. 

Waldsteinia trifolia Roch. 223, 227, 234. 
V\'allnuil = Jug-lans regia. 
,iVas:"errose = Nyrophaea alva 
Webera acuminata (Hoppe et Hornsch.) 

Schirop. 134· 
-- commutata Schirop. 135. 
-- ctlGullata (Schwagr.} Schimp. 139. 
-- gracilis (Schleich.: De Not. 132,. 

135· 
-- Ludwigii (Spreng.1 Schimp. 139. 
-- nutans (SchreL.) Hedw. 137, 138. 
_- polyroorpha (Hoppe et Hornsch.) 

Schimp. 135. 
_- proiigera (Lindb.) Kindb. 134. 
Wein = Vitis Vinifera. 
Vlejnmannia-Arten 6. 
Weizen = Triticum vulgare. 
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. 180, 205. 

206, 260. 

Xanthium spinosum L. 265. 
-- strumariuro L. 265. 
Xeranthemum annuum L. 172, 248, 263. 
- cylindraceum Sm. 263. 

Zamites-Arten IS. 
Zannichellia aculeata Schur 262. 
Zea Mays L. IT2, 113, 116,117,260. 
Zelkova Ungeri Kov. 2, 4, 5, 7, 10, 

25, 26, 27, 28, 30, 283. 
Zirbe1kiefer = Pinus Cembra. 
Zitterpappel = Populus tremula. 
Zizyphus tiliaefolius Heer 8. 

, Zosterites-Arten 24· 
I __ Kott)chyi Ung. 18. 

Zuckerrlibe = Beta vulgaris var. altis
sima Doll. 

i Zygodon viridissimus (Dicks.JR. Br. 137· 

,'~ 

-1 tUG lbu 
, 

, . 

Pax, Karpathen. II, 
:( 
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Verzeichnis der Druckfehler. 

Seitc 21 Zei.le 19 von nnten lies ~woszowiciana ~tatt s05zowiciana. 

23 2 aben Kirschlorbeers stntt Kirchlorbeers. 

'14 13 hab e n ~tatt habn. 

'30 unten namcntlicb statt numentich. 

I7 l '3 oben VilS statt Dc;,;, 

246 nnten Athanutn t a statt Athamuntba. 

Druck V(m Hreitkopf & Hartel i.n Leipzig. 


