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Vorwort. 

Das Erzgebirge ist schon dadurch interessant, dass es viele Orte uinfasst, 
von welchen aus man bald auf abseits gelegene, verlassene Gebirgsfiachen, denen 
verkttmmertes Moorknieliolz einen traurigen Charakter gibt, bald auf uppige Wiesen 
fflit zahlreichen Gebirgspflanzen, bald schliesslich auf die Steppen des eigentlichen 
Mittelgebirges oder die Teich- und Wiesengegenden des erzgebirgischen Vorlandes, 
auf den felsigen Abhiingen des Egertales, respective im Tetschner Sandsteingebirge 
gelangen kann. 

Das eigentliche Erzgebirge ist das bohmisch-sachsische Grenzgebirge, welches 
111 seinen hochsten Lagen einen traurigen und einfonuigen Aublick darbietet, nichts- 
destoweniger aber auf dessen schroffen siidlicben Abhiingen, wo es durch zahl- 
reiche Querriicken gegliedert ist und in den tiefen, scliluchtigen Eiuschnitten von 
•'auschenden, den bewaldeten Bergen entstromenden Wildbiichen bewiissert wird, 
nialerische und romantische Partieen hat. 

Der Aufenthalt auf den Hohen dieses Gebirgszuges wird durch den Ausblick 
a^f die weite Ebene, aus welcher hier einzelne, dort gruppenweise angeordnete, 
Irii|jcstatische und triiumerische Eruptivkuppen sich erheben, angenehin gemacht. 
Und wenn wir in das Vorland des Erzgebirges hinabsteigen, wo uns an vielen 
Drten der Staub der Landstrassen oder der unangenehme, erstickende Qualm der 
gi'ossen Aschen- und Kohlonmoorhalden belastigt, begriisseu uns auch in der Niihe 
der lebhafteu Tiitigkeit mit breitera Rohricht bewachsene Teiche, deren es namentlich 
Miner hier noch viele gab, schone Wiesengeliinde in der Nachbarschaft von frucht- 
baren Feldern, Eichenhaine und auf einsamen Kuppen die Forraationen der ponti- 
scheri Hugelflora. 

Viele Veriinderungen hat hier an den ursprunglichen Eormationen schon die 
Kultur vorgenommen; ihr Einfluss ist jedoch im eigentlichen p]rzgebirge (sowie 
111 Gebirgen iiberhaupt) nicht von so grosser Bedeutuug; nur der ausgedehnte 
Bergbau hat stellenweise viel auf die Verteilung der Walder eingewirkt. Mit vollem 
Einverstanduisse wiederholen wir den Ausspruch Sachse's, dass im Ganzen Jahr- 
wusende lang die Pflanzenphysiognomie unveriindert geblieben ist, dass seit undenk- 
lichen Zeitea Walder,   Moore   und Wiesen  die  charakteristischsten Urformationen 
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gebildet haben und dass bios deren raumliche Verteilung im Verlaufe der Zeit 
Veriinderungen erlitten hat. An diesem Bilde hat auch der Umstand nicht viel 
geandert, dass schon seit Langem die Urwiilder verschwunden sind, welche sich 
hier einst ausgedehnt haben, und dass sie von Forsten substituiert sind, die, obgleich 
sie unter der sorgsamen Pflege des Forstmannes stehen, dennoch denselben Unter- 
wuchs haben, wie friiher. 

Schon lange sind allerdings die zahlreichen Vertreter des Tierreiches ver- 
schwunden, welche hier friiher ihre Heimat hatten. Nach dem 30jahrigen Kriege 
waren im Erzgebirge die Baren noch gefiirchtete Schadiger des Viehes; Wolfe, 
Wildkatzen und Liichse waren in Monge vorhanden und die Masse des Schwarz- 
und Hocbwildes war so gross, dass sich der von derselben angerichtete Schadcn 
sehr fiihlbar machte. 

Was die eigentliche Bearbeitung des betrachtlichen Materiales anbelangt, 
welches mir meiue Wanderungen im Erzgebirge und dcssen Vorlande geboten 
haben, so bemerke ich, dass mein Bestreben in erster Linie dahin gerichtet war, 
eine natiirliche Einfugung in das bohm. Mittelgebirge zu erzielen. So wie dort 
habe ich mich auch hier bemuht, das auf Beobachtungen und Notizen in der Natur 
beruhende positive Material zu verarbeiten; alien phytogeographisclien Hypotliesen 
und Kombinationen, welche nicht auf geniigend festem Boden stehen, bin ich 
iingstlich aus dem Wege gegangen. Es ist eine traurige Wahrnehrnung, wenn auf 
Grundlage von floristisclien Beitriigen ahnliche Studieen uber ein Gebiet voroffent- 
licht werden, welches der Autor aus der Autopsie fast gar nicht kennt und wenn 
dann auf einer solchen Basis die kiihnsten Theorieen aufgebaut und detaillierte 
Verbreitungsangaben gemacht werden. 

Die Literatur babe ich zwar ausgiebig benutzt, ich konnte jedoch einige 
augenscheinlich unzuverliissige und mauche unpraecise Angaben der iilteren Periode 
nicht akzeptieren. 

Eine grosse- Beschwerde verursachen die allzuweit gehaltenen Standortsan- 
gaben. So begniigte sich Gluckselig hiiufig mit der blossen Bezeichuung „Erzge- 
birge". Winkler's Standortsangabe „Teplitz" kann ebenso gut das eigentliche Mittel- 
gebirge (so bei den pontischen und Stepponarten) als das Vorland des Erzgebirges 
oder das hochste Erzgebirge (so bei den Gebirgs- und Hochgebirgsarten) bedeuten. 
Eben solche ungenauen Angaben s tarn men von Tannenberger, Quadrat und anderen 
Zeitgenossen Opiz's. 

In neuester Zeit wurde zwar das Erzgebirge in pflanzengeographischer Be- 
ziehung bearbeitet (Drude, „Der hercynische Florenbezirk") und (lessen Charakter 
in einigen glucklich gewahlten Skizzen gut aufgefangen, doch diese Arbeit bezieht 
sich fast ausschliesslich auf den siichsischen Teil des Erzgebirges. Ein auch nur 
oberflachlicher Vergleich der betreffenden Monographic mit der vorliegenden Studio 
wird zeigen, dass sich diese Arbeiten nur zum Teile beriihren und kreuzen. 

Schliesslich erfiille ich eine angenehme Pflicht, indem ich dem loblichen 
Komite" fflr die iiaturwissensch. Durchforschung liohmens fiir die mir gewahrte 
Unterstiitzung meiuen vorbindlichsten Dank ausspreche. 
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Ueberdies bin ich fur die mir erteilten Ilatschliige und Winke meinem hoch- 
verelirten Lelirer und Gonner, Herrn Professor Dr. Jos. Velenovs/cy, Direktor des 
k. k. bohm. Univorsitatsgarten, zu Dank verpflichtet. Auch Herrn JUDr. 0. Ointl 
m don Kgl. Weinbergen danke ich fur desseii aufopfernde Mithilfe bei dieser Arbeit, 
sowie dein Herrn Prof. Dr. F. Bubdk (Tabor) fur zahlreiche mir zur Verfugung 
gestellte Notizen, schliesslich dem Herrn Forstadjunkten llbnig (Eisenberg) fiir 
dessen mir wiederholt erwiescnes Entgegenkoinmen bei meinen Wanderungen durch 
das Erzgebirge, dann fiir die Ueberlassung von 2 photographischen Platten. 

Prag, im Jiinner 1905. 

Der   Vcrfasscr. 
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A. Allgemeiner Teil 

. Die topographischen Vfirhaltnisse. 

Der ausserordentlich grosse Erzreichtum, welcher fttr das machtige Gebirge 
auf der bohmisch-sachsischen Grenze so bezeichnend ist, zeigt sicli allerdings nur 
uoch in Spuren als vorhanden. Es ist nicht ein blosser Zufall, dass das Erzgebirge 
(bohmisch Rudohofi oder KruSne Hory) in seinem ganzen Uinfange Erzlagerstiitten 
ftufzuweisen vermag, sondern — wie Uochstetter zuerst mit Nachdruck hervorge- 
hoben hat — ist der Erzreichtum ein wichtiges Ililfsinittel fur die Begrenzung des 
ganzen Gebirges. linn zufolge gehort auch das Karlsbader Gebirge, welches wir 
zum eigentlichen Erzgebirge aus phytogeographischen Griinden nicht mehr rechnen, 
zum Erzgebirgssysteiu im weiteren Sinne. Wegen des grossen Erzreichtums ist audi 
das Erzgebirge besonders im geologischer Beziehung sehr gut bekannt. Es geniigt 
w<>hl auf die Arbciten Zippe's, Reuss, JoJcely's und Laubes, speciell aber auf die 
Monographieen des letztgenannten Autors hinzuweisen. 

Die Einteilung des Erzgebirgssysteins kann folgenderweise durchgefiihrt 
werden:') 

I. Das KajrlsTbader GJ-ebir^e 

umfasst das archaische Gebirgsland sttdlich von der Eger, westlich von dem Dup- 
l'auer Basaltgebirge und ostlich von dem Bolunischen Walde. Seinen westlichen 
^uslaufer, in dem es am hochsten ansteigt, stellt der Kaiserwald vor; von dein- 
8°lben dacht sicli das Gebirge sudostwiirts allmahlich ab. 

Trotz   vieler  Analogieu ist das Karlsbader   Gebirge von  dem   eigentlichen 
Erzgebirge in piianzengeographischer Hinsicht verschieden. 

') Vrgl. audi die topographische und geologische Uebersicht unserea Gcbietes beiliatzer: 
ntieologie von Bobinen", II. Auag. S. 315-439 (1902). 

1 

fe 
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II. T3as eig-entliche TCrzg-eTurg-e, 

dessen Nordwestfliigel — das Grenzgebirge — iu seiner ursprtinglicben Hohe 
erhalten blieb, wogegen der Sudostfltigel — eine Reihe isolierter archaischer Inseln 
auf seinein Stidraude — in die Tiefe sank, ist folgendermassen begrenzt: 

Im SW bildet seine Grenze das breite Tal von Schonbaeh, ira Siiden das 
Egertal, welches von Maria Kulm sicli nordostwiirts wendet, weiterhin das Komotau- 
Dux-Teplitzer Braunkohlenbecken und schliesslicli zwischen Konigswald und Boden- 
bach die Eulauer Scblucht. 

Das Erzgebirge steigt aus Bohmen von einer durchschnittlichen Eohe von 
300 m steil zu einer Kammhohe von circa 840 m a) an, bildet dann ein 2—4 Meilen 
breites Hocliplatoau,'') von dem aus es sicli allmahlich nacli Sachsen bis zu 
einer Bich von Werdau, Zwickau, Chemnitz, Hainichen fast bis zu Dresden 
hinzielienden Linie verfiacht. Der steile Abfall auf der bohmisclien Seite wird 
besonders (lurch die schluchtartigen Tiller, die das ganze Gebirge in zahlreicbe, 
kurze Querriicken gliedern, charakterisiert. 

Im Ganzen kdnnte man das Erzgebirge folgendermassen einteilen : 

A. Sfidwestlicher oder Graslitz-Plattener Fliigel. 

Derseibe umfasst das Gebirgsland von Schonbaeh bis zu dem Joachimstaler 
Grunde. im siidwestlichen Teile erscheint es als ein hochwelliges Bergland, 
welches sicli bis an die Eger erstreckt, indem es sicli daselbst in der Doppel- 
kuppe des Maria Kulm- und Iliifberges (567 m) erhebt. Erst in der Nabe von 
Graslitz, Schwaderbach und Bleistadt erhebt sicli das Gebirge zu bedeutender Hohe 
und gliedert sicli in folgende zwei Teile: 

1. Das Gebiet zwisclien dem Leibitsch- und dem Zwodatale mit dem Hohen- 
stein (771 m) bei Kirehberg, mit mehreren Bergen bei Schonau (ScliSnauer Berg 
734 in), mit dem Hochhau (725 m) bei I'runnles. 

2. Das Gebiet zwischen dem Zwodatale und Joachimstaler Grunde steigt 
am bochsten im Miickenbiihl (949 m) bei Neudorf; siidwiirts schliesst sicli der 
813 m hohe Glasberg an. Ostwarts bis zu Flatten, Barringen und Lichtenstadt 
dehnt sicli ein Hocbplateau aus, das (lurch tiefe Taleinschnitte in drei Gruppen 
eingeteilt wird: 

a) Die Gruppe zwischen dem Kohlau- und Rothautale. 
b) Die Gruppe zwisclien dem Rohlau- und dem Breitenbache zum Toil und 

dem Salmtale (audi Barringener Tal genannt) erreicbt seine bochsten Punkte im 
TraussniLzberg (949 m) ostlich von Neudek und im Peindlberg (974 m) nordlich 
von  Neudek. 

') Genau 844'24 m. Vrgl. Dr. Bwghhardt;   Das Erzgebirge,   cine orometrisch-antropogeO' 
graphische  Studie in Kirchnff „Forscli.  zur  deufschen   Landes   mid Voflcskunde" III. 8. p. 102 
(1888). — 

:1) Auf der boluiiischori  Seite wird die Brtite des Ho«hplateauS auf I    5 km, die Lange 
des Hfluptrflckens in seiner ganzen Erstreckung auf circa 150 km angegsben. 
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c) Die Gruppe zwischen dcni Salmtale and dem Joachimstaler Grunde, 
welclie von der maditigen Kuppe des Plessberges (1027 m) oberhalb Aberthain 
beherrscht wird. 

Ein Nebenruckcn zweigt von da gegen Joachimstal ab und verbreitet sicb 
im Norden in einen Gebirgsteil, in dem sich der Plattenberg (104.0 m) bei Platten 
(niit seinen Auslaufern gegen Osten) am ho'chsten erhebt. 

B   Der mittlere Gebirgsteil oder die Gruppe des Keil- und 
Hassberges. 

Derselbe umfasst  das Gebirge von Joachimstal  bis   zu  Sebastiansberg und 
gliedert sich folgenderweise: 

I,  Die Gruppe des Keilberges. 

Es ist dies die hochste Berggruppe des ganzen Erzgebirges, in dor es audi 
eiuem Hochgebirgscharakter annimmt. Die hochsten Punkte sind der Keilberg auf 
der bohmischen Seite (audi Sonncnwirbel genannt, 1211 m) und der nur urn 31 m 
niedrigere Ficlitelberg (121.;) m) auf der sachsischen Seite. Sie ersclieiiien als ein 
Doppelgipfel, da sic nur durcb ein Joch; in dem die in Mittcleuropa hochst gele- 
gene Bergstadt Gottesgab liegt, getrennt sind. Gegen Osten zu liebt sich der Spitz- 
berg (till  rn) und wciterhin westwiirts der Wirbelstcin (1094 m) empor. 

Nordwitrts von der Gruppe des Keilberges verlaufen zwei Kiickon: der eine 
erstreckt sich von der Linie Wiesental-Schwarzwasser im ganzen lilngs der bohmisch- 
sachsischeD Grenze vom Weberberg (1009 m) liber den llohensteiu (920 TO) bis 
a" die Grenze bei Weipert. Der ostlichere, der bedeutend breiter und lladier ist, 
^erlauft von da gegen Pressnitz zu. In dieseni Teile erheben sich zu iiamliaiter 
Hohe der Hohe Hau (1003 m) bei Weigensdorf und der Jiolie Spitzberg (963 m) 
,)(1i Pressnitz. Audi der nur 908 m hohe Kupferhubel bei Kupferberg ist mil seiner 
('harakteristischen Kapelle von der Eerne sichtbar. 

2.  Die Gruppe des Hassberges. 

Dieselbe umfasst das Gebirge von Pressnitz bis zu Sebastiansberg und zu 
'•''in Assig-Grunde bei Komotau. Es dominiert der machtige Hassberg (990 m), 
Weiterhin zwei langere Riicken, der Sonnenberger (914 m) und der Neudorfberg 
(886 m) bei Sebastiansberg. 

Neben der vorletzt erwfibnten Gruppe ist dies der interessanteste Teil des 
bohen Erzgebirges. 

l* 
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C. Der nordostliche Flugel. 

Derselbo umfasst das ganze ubrige Erzgebirge in seiner nordostlichen 
Erstreckung bis zu dem Tetschner Sandsteingebirge. 

Laube hat in dieseni Flugel vier Gebirgsteile abgegrenzt: 
1. Das Bemsteingebirge, welches den Namen seines hochsten Gipfels, des 

sich iiber dem Eisenberger Tiergarten erhebenden Bernsteins (audi Barenstein 
genannt, 1)21 m) iiihrt, umfasst die weitere Umgebung des Katharinaberges, ein 
zuraeist bewaldetes Hochplateau. Die Stldabdachung dieser Gruppe ist durch schone, 
felsige Berge ausgezeidinet, die grosstenteils steil zu der Liuie Gorkau-Ober- 
georgental abfallen. Von den zahlreichen Gipfeln sei nur der Tanuichberg (851 «*), 
Seeberg (705 m), Johannesberg (767 m) und Kapuzinerhau (741 m) genannt. 

Im weiteren Verlaufe ist das Erzgebirge breiter und mehr gegliedert. 
2. Das Wieselsteingebirge erstreckt sich ostwarts von Gebirgsneudbrti und 

Nickelsdorf bis zu dem Porphyrstreifen bei Niklasberg. Es sind hier der Hasel- 
stein (727) sudbstlich von Einsiedl, der Steinhubel (813 m) bei Eiiisiedl, der 
Gohrenberg (859 m) bei Gohrn, besonders aber die Gruppe des eigentlichen 
Wieselsteins (956 m), der in Form eines verquerenden Iiiickens das zur Ladung 
tilhrende Tal abschliesst, zu erwahnen. In der Nahe (gegeu SO) liebt sich in dem 
sich von Ossegg hinziehendem Tale der zwar nicht hohe, aber von einer bekannten 
Ruine gekronte Riesenburg (561 m) empor; nordostwiirts ragt der nriichtige, bewal- 
dete Strobnitzberg (860 m). In dem nordlicheren, meist waldreichen Striche in der 
Richtung gegen die Grenze zu warou einige nicht so charakteristische Gipfel in der 
Umgebung von Fleyh zu nennen; der liochste ist der Schwarze Berg (888 m) 
oberhalb der Strasse, die zu Gohrn i'uhrt. 

In der Umgebung von Niklasberg erhebt tich der Sturmer-Berg (869 tn) 
zu namhal'ter Hohe. 

VVeiterhin folgt in einer Breite von circa 8 km 
3. das Porphyrgebirgv, durch den Seegrund in zvvei ungleiche Teile zerteilt 

Im westlichen doininiert der Bornhau-Berg (911 m), cng hinter der Grenze ragt 
der Grosse Ludwigsstein (864 m). Die ostliehe, grossere Halite bildet einen sanft 
gewellten IUicken, der sicli bis zum Gneisse bei Miickenberg erstreckt; es ist hier 
besoaders der hohe Zinnwald (873 m) bekannt. In dem Seegrunde fallt er steil 
ab (Nesselberg 776 m, Brandstein 696 m). Einen Ausliiufer dieses Teiles st.ellt una das 
Raubschloss (711 m) und der Huttenberg (804 m) vor. 

In dieser Gruppe treffen wir mehrere wildromantische Schluchten und 
schone Tiller. 

4. Das Graupen-Kulmer Gebirge, in welchern sich das eigentliche Erzgebirge 
schon bedeutend senkt, erstreckt sich von dem Porphyrgebirge his zu dem Tetschner 
Sandsteiugebirge. 

Es begiunt mit dem Miickenberg (781 m), steigt im Muckenthiirinehen zu 
806 in und im Zechenberg zu 792 m an, sinkt danu fiber den Keibler (722 m) 
und den Grundberg (652 in) bis zu Tissa (544 in), wo sicli schon das Sandsteiu- 
gebirge erhebt, dessen Uiitergrund hier unter 400 m Seebohe die Fortsetzung 
diestr Eizgebirgsgruppe bildet. 
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Am Fusse des Erzgebirges bis zu dem bShmischen Mittelgebirge erstreckt 
sich eine zusammenhangende Terti&rebene, die, was die Oberfliichengestaltung und 
die tnpographischen Verliiiltnisse ttberhaupt betrifft, wenig Interessantes bietet. 
Wicbtig sind hier einige Eruptivkuppen, so insbesondere der bekannte Teplitzer 
Schlossberg (392 m). 

Min viel mehr gegliedertes Bergland kommt erst wieder im Sfldwesten zum 
vorschein, wo sicli das Erzgebirge dem Egerflusse niihert, so in der Umgebung 
von Kaaden mid Klosterle; die.se Parfcieen werden jedoch in der Abt. E nalier 
besprochen werden. 

2. Die geologischen Verhaltnisse. 

Die geologischen Verliiiltnisse des bohm. Erzgebirges sind — wie dies bei 
archaischen Gebirgen der Fall zu sein pflegt — ziemlich einfach. I in Allgemeinen 
kann man sagen, dass vom NO gegen SW von unten nach oben auf den Gneiss der 
Gliinraerschiefer und dann der Urgebirgsschiefer t'olgt, welche Schiclitenfolge im SW 
durch lniichtige Massen von Granit und namentlich in NO durch einen Porphyr- 
streifen durchbrochen ist. In diesem Urgebirgsgestein sind (heutzutage nur in ganz 
geringem Masstabe) verschiedene Erze eingestreut, so Silber, Kobalt, Nickel, Uraii, 
Kupfer, Eisen, Zinn, Blei u. a. 

Die llauptgesteine des Erzgebirges sind vier und zwar: 
1. Der Gneiss, welcher in zahlreichen Abarten die verbreitetste Gesteinsart 

des ganzen Erzgebirges ist. Mr (iberwiegt im ganzen Gebiete von Joachimstal bis 
z"in Sandsteingebirge, wahrend er in dem westlichen Teile von Joachimstal gegen 
Sclionbach und Maria Kulm ganzlich feblt. 

2. Der Glimmerschiefer ist die zweite verbreitetste Gesteinsart des Erzge- 
birges und schreitet vom sildwestlichen Zipfel zerstreut zum Joachimstaler Grunde 
Utid von dort zusamiiienhiingend tiber die Keilberggruppe in die Hassberggruppe 
fort. Weiter gegen Nordosten ist er aber nicht entwickelt. 

.'5. Der Granulit ist schwach vertreten, hauptsachlich im Egergebiete zwischen 
Wickwitz und Klosterle, wo er stellenweise in Gestalt von schroffen Felsen liervor- 
ragt. Seine Lageruug ist haulig durch Basaltstrome durchbrochen. 

4. Der PhyHit ist auf den westlichen Toil des Erzgebirges beschrankt. Er 
Wldet stellenweise malerische Gruppen, turm- und siiulenartige Felsen, so z. B. 
(1ie Taubenfelsen bei Halbmeil. 

Mine noch geringere Wichtigkeit haben uml wenig verbreitet sind die Amphi- 
boliten (•/.. It. die Zoisitamphiboliten auf dem Wirbelsteine), die EMogiten, sebr 
Selten sind Serpentina und  Dolomiten. 

Audi der Kalkstein ist wenig verbreitet und gewiihnlich nur durch Bniche 
geoffnet, so z. 15. bei Joachimstal auf dem Kalkhiibel ostlich von der Stadt, bei 
Weigensdorf, Stolzenhan, Kallich, bei Niklasbel-g und anderwiirts. 

Die wichtigsten der massiven Gesteinsarten sind 
der Granit, welcher hauptsachlich im sildwestlichen Teile von Graslitz fiber 

Neudek bis zu dem Joachimstaler Grunde dominiert und gegen Nordosten sudwarts 
V(,m an der Grenze gelegenen Georgendorf auftritt, und dann 
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einigermassen verbreitet und die im Siiden von Heinrichsgriin gelegene Gegend 
in sich begreift. Das eigentliche Erzgebirge gehort der Isohyete von 1000 mm an; 
diese erstreckt sich aus dem Graslitz'schen ununterbrochen weiter iiber das Sand- 
steingebirge bis zur Elbe. Nur zwei griissere Partieen, von Zinnwald iiber Lange- 
wiese gegen Einsiedl und von Wiesental gegen Graslitz, gehoren der Isohyete von 
1200 mm an. 

Einigermassen abweichend sind diese Verhaltnisse auf der schonen Karte 
von Ruvarac dargestellt: in einem schinalen Streifen von Kulm iiber Teplitz gegen 
Klbsterle und Kaaden liiuft die Isohyete von 600 mm, oberhalb derselben von Kulm 
iiber Ossegg, Niedergeorgental, Gorkau und Schlackenwcrth die Isoliyete von 700 mm, 
oberhalb derselben iiber Klostergrab, Sonneuberg gegen Falkenau, Eleistadt und 
Schonbach geht die Isoliyete von 800 mm. Das eigentliche Gebirge gehort nach 
Ruvarac im Teile von Sebastiansberg gegen NO der Isohyete von 1000 mm (nur 
der Zipfel bei Zinnwald der von 1200 mm), im westlichen Teile in der Partie 
von Graslitz iiber Neudek und weiter im engen Streifen gegen Kupferberg eben- 
i'alls der Isohyete von 1000 mm an, aber das ganze hohere Gebirge von Kupfer- 
berg iiber Joachimstal und Biirringen, dann weiter nach Westen bereits der Iso- 
hyete von 1200 mm und der Gebirgszug dcs Keilberges der Isohyete iiber 1200 mm. 

Im Ganzen geht daraus hervor, dass die westliche Hiilfte des Erzgebirges 
reichlichere Niederschliige hat als die ostliche. Iliemit hangt auch die Verteilung 
der Gebirgselemente zusarnmen, denn hier gilt die Kegel, dass mit der zunehmen- 
den Menge der Niederschliige (und mit der Abiiahme der Wiirme) deren Anzahl 
sich vermeil it. 

Im Ganzen entsprechen beiliiufig: 
1. der Isohyete von 500-600 mm verschiedene pontische Formationen, 

besonders die Felsen- und Hainforniationen, auch kleinere Steppen. Nadelholzwalder 
fehlen in der Regel giinzlich; 

2. der Isohyete von 600—700 mm, welcher im Mittelgebirge teils pontische 
Formationen mit zahlreichen praealpinen und montanen Leitarten, teils Nadelholz- 
walder mit charakteristischeu Orchideenwiesen entsprechen, im Erzgebirge (eigentlicli 
in dessen Vorland) die miichtige Kntwickelung der Wiesonformationen und des 
Teichsystems. Es fehlen aber auch Hainelemente nicht; die Ruderalflora 1st aus- 
giebig entwickelt;T) 

3. der Isohyete von 700—880 mm entspricht am moisten die Zone der 
Buchenwiilder und die untere Zone der Nadelholzer; Torfmoore fehlen ganz ; 

4. der Isohyete von 800—1000 mm entspricht die Nadelholzwaldzone mit 
zahlreichen Vorgebirgs- und eingestreuten Gebirgsarten, die machtige Eatwickelung 
der Torfmoore und die Meum-Wiesen; 

5. der Isohyete von 1000—1200 mm entspricht ebenfalls die Ficlitenwald- 
zone mit ausgedehnten Torfmooren und Gebirgswiesen. Die Gebirgselemente sind 
viel hiiufiger; 

6. der Isohyete von mehr als 1200 mm entspricht jener Teil des Frzge- 
birges, in welchem die Eormationen des Ilochgebirges angedeutet sind. 

'') Vrgl. K. Domin:   „Das   btihrn. Mittelgebirge" (Nr. XVI. der  mit   dem  Jubiliiumspreis 
der Kg]. Bohrn. (jes. Wias. gekionten Sobriften; p. 6 (1904). 
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Interessant ist, dass gerade in dem ostlichen Teile, welcher im Ganzen 
trockener ist, mehr BucheiiwiUder und verh&ltnisma'ssig wenige Torfiuoore vorhanden 
s'nd. Mine Ausnalnne bildet die Umgebung von Zinnwald, welche jedoch, wie schon 
°oen bemerkt wurde, bereits der Isoliyiite von 1200 mm angehort, sodass auch hier 
dieses Verhaitnis keinen Abbruch erleidet. 

Was die Wiirmeverhaltnisse anbelangt, so bemerkeo. wir im Ganzen dieselbe 
Erscheinung. Das Vorland des Erzgebirges weist einen verhaltnismassig liohen 
Dui'chschnitt der Jahrestemperatur auf, so Bodenbach 8'6°, Teplitz 8-6°, Ober- 
Leutensdorf 8-2°, Komotau 7-8" u. s. w. Mit der steigenden vcrtikalen Hohe sinkt 
die Warme rapid; in der hochsten Zone des Erzgebirges betriigt sie etwas iiber 2°. 

1 HI folgenden geben wir eine Tabelle nacli Augustinf) welche einige Daten 
V(l'i den wichtigeren  Stationen (im Durchschnitte  der Jahre 1851-1890) enthalt. 

Name 
der 

Station 

S 
fflj 

u 
CD '5; as 

as 

s 
o 
9 o 

a 
i>   . 

o 

-S M 

"T o 

o H 

a 

a 

'5J 

-a 
a 
C8 *-< 

pq 

bC 

^ a, a,  (/, 

O 

a 
So 
a 
be 
u 
a 
V 

Seehfibe 
iu m 890 884 284 836 818 820 228 772 792 1213 927 71S 

Janner 4'8 — 4-2 2'3 2'4 I'.i —1-9 i-r, M 4-4 5-2 3-7 ,'i-l 

Pebruar 1  ! — 82 L-l l-.'i — 0-8 l-.'i — O'.'i — 3'7 - 4-1 — 5'5 — 8-6 — 2'6 

Marz II', - 0-7 1-8 2'3 2-5 2'0 8-2 - 1-4 — 1-2 :;-.". — 1-6 - 0-4 

April 85 4-3 7-2 7-S 8'2 7-8 H<> .".".) 41 1 '.) 8-6 5-0 

Mai 8-0 9'2 12-1 12-2 18-0 12 2 18-5 8'4 90 r>-9 8'1 9-2 

Jiini 11-6 18-2 15-9 1G-6 169 15-9 17'2 12'5 12\S 9'7 12'! 13'2 

•Inli ts-s 15 1 17-7 18-o 18-fl 17-5 IS-I; 11-2 1 4 -8 11-1 18-9 14-9 

August 12 7 III 16-9 17-7 17-8 16-9 17-8 l.'M 14'2 HO IS'1 1 l-.'i 

Septem- 
ber 9'5 10-8 18-2 14 2 14'0 l.'il 14'4 10-5 IOC, 8'3 10-:; 11'6 

October 4-7 5-7 7-7 8-5 8-5 7'9 9'0 5-3 5-6 31 5-0 6-2 

November — 10 o-o 1-8 1-7 2-4 1-8 2-8 — 11 — O'G 21 — 1-1 - 01 

December •  4-1 — 8'4 1-6 -   2-0 - 1-2 - 1-7 — 0-8 — 3-4 — 4-4 — 4'8 — .'{•;( -2-8 

Jahres 
durch 
sebnitt 4-0 5'I 74 7*8 8-2 7'5 8-6 4-5 4-7 2-5 4 4 5'5 

B 
8) Die Temperaturverhftltnisse der Sudetenlander, II. Teile, Sitz. d. kgl. bohm. Ges. Wiss. 

ir»g  1899,   1900. 
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einigermassen verbreitet und die im Siiden von Heinrichsgriin gelegene Gegend 
in sich begreift. Das eigentliche Erzgebirge genii rt der Isohyete von 1000 mm an; 
diese erstreckt sich aus dem Graslitz'schen ununterbrochen weiter iiber das Sand- 
steingebirge bis zur Elbe. Nur zwei grossere Partieen, von Zinnwald iiber Lange- 
wiese gegen Einsiedl und von Wiesental gegen Graslitz, gehoren der Isohyete von 
1200 mm an. 

Einigermassen abweichend sind diese Verhaltnisse auf der schiinen Kartc 
von Euvarac dargestellt: in einem schmalen Streifen von Kulm iiber Teplitz gegen 
Klosterle uud Kaaden liiuft die Isohyete von 000 mm, oberhalb derselben von Kulm 
iiber Ossegg, Niedergeorgental, Gorkau und Schlackenwertli die Isohyete von 700 mm, 
oberhalb derselben iiber Klostergrab, Sonnenberg gegen Falkenau, Bleistadt und 
Schonbach geht die Isohyete von 800 mm. Das eigentliche Gebirge gehort nach 
Jiuvarac im Teile von Sebastiansberg gegen NO der Isoliyiite von 1000 mm (nur 
der Zipfel bei Zinnwald der von 1200 mm), im westlichen Teile in der Partie 
von Graslitz iiber Neudek und weiter im engen Streifen gegen Kupferberg eben- 
lalls der Isohyete von 1000 mm an, aber das ganze hohere Gebirge von Kupfer- 
berg iiber Joachimstal und Biirringen, dann weiter nach Westen bereits der Iso- 
hyete von 1200 mm und der Gebirgszug dcs Keilberges der Isohyete iiber 1200 mm. 

Im Ganzen geht daraus hervor, dass die westliche Halfte des Erzgebirges 
reichlichere Niederschliige hat als die ostliche. Hiemit hiingt audi die Verteilung 
der Gebirgselemente zusammen, denn hier gilt die Regel, dass mit der zunehinen- 
den Menge der Niederschliige (und mit der Abnahme der Wiirme) deren Anzahl 
sich vermehrt. 

Im Ganzen entsprechen beilaufig: 
1. der Isohyete von 500-600 mm verschiedene pontische Formationen, 

besonders die Felseu- und Hainformationen, auch kleinere Steppen. Nadelholzwalder 
fehlen in der Regel ganzlich; 

2. der Isohyete von 600—700 mm, welcher im Mittelgebirge teils pontische 
Formationen mit zahlreichen praealpinen und montanen Leitarten, teils Nadelholz- 
walder mit charakteristischen Orchideenwiesen entsprechen, im Erzgebirge (eigentlich 
in dessen Vorland) die machtige Entwickelung der Wiesenformationen und des 
Tcichsystems. Es fehlen aber audi Hninelemente nicht; die Ruderalflora ist aus- 
giebig entwickelt;:) 

:». der Isohyete von 700—880 mm entspricht am moisten die /one der 
Buchenwiilder und die untere Zone der Nadelholzer; Torfmoore fehlen ganz ; 

4. der Isohyete von 800 — 1000 mm entspricht die Nadelholzwaldzone mit 
zahlreichen Vorgebirgs- und eingestreuten Gebirgsarten, die machtige Entwickelung 
der Torfmoore und die Meum-Wiesen; 

5. der Isohyete von 1000—1200 mm entspricht ebenfalls die Fichtenwald- 
zone mit ausgedehnten Torfmooren und Gebirgswiesen. Die Gebirgselemente sind 
viel htiuiiger; 

6. der Isohyete von mehr als 1200 mm entspricht jener Teil des Frzge- 
blrges, in welchem die Formationen des Ilochgebirges angedeutet sind. 

'') Vrgl. K. Domin:   „Das   bohm. Mittelgebirge" (Nr. XVI. der   mit   dem   Jubiliiumspreis 
der Kgl. Bohm. (ies. Wiss. gekronten Sehrif'tenj p. 6 (1904). 
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Interessant ist, dass gerado in dem ostlichen Teile, welcher iin Ganzen 
trockenor ist, mehr Buclienwalder und verhaltnismassig wenige Torfinoore vorlianden 
s'nd. Mine Ausnahme bildet die Umgebung von Zinnwald, welclie jedoch, wie schon 
°oen bemerkt wurde, bereits der Isohyete von 1200 mm angehort, sodass auch hier 
dieses Verliitltnis keinen Abbrucli erleidet. 

Was die Wiirmeverhaltnisse anbelangt, so bemerken wir iin Ganzen dieselbe 
^1'scheinung. Das Vorland des Erzgebirges weist einen verhaltnismassig hohen 
Durchschnitt der Jahrestemperatur auf, so Bodenbach 8'(>°, Teplitz 8-6°, Ober- 
Leutensdorf 8-2n, Komotau 7-8" u. s. w. Mit der steigenden vcrtikalen llobe sinkt 
die Wiirme rapid; in der hochsten Zone des Erzgebirges betragt sie etwas iiber 2°. 

Iin folgenden geben wir cine Tabelle nach Augustin,8) welche einige Daten 
V(>'» den wichtigeren  Stationen (iin Durchschnitte   der Jahre 1851     1890) enth&lt. 

Name 
der 

Station 

Seehobe 
in m 

Janner 

Pebruar 

Mftrz 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

Septem 
ber 

October 

November 

'WniW 

Jahres 
durch - 
schnitt 

a i 
OJ ^ '5 

bo 
a; 

. i 0J 

as 
K7 

<u 

ci 
5 

O 
& 
O 

o 

pj i—i 
CD c*_ 

7 o 
^^ 
O 

N 

CD 

H 

,4 
a 
CD 
N S £ 

O 

890 884 

4-8 — 4-2 

M 3*2 

1-6 - 0-7 

86 4-3 

8-0 9-2 

11-6 18-2 

13'5 I 5 1 

12-7 I 1" 1 

9-5 10-8 

4-7 5-7 

— 1-0 o-o 

- '1-1 - 8'4 

4-0 6-1 

281 830 81.'! 

2'3 21 1-9 

- 1-1 i -:t O'S 

IS 2-:i 2 *5 

7-2 7-S 8-2 

12-1 12"2 13-0 

15-9 10-6 16-9 

17-7 18 TJ 18-0 

1G-9 I 7'7 17-8 

18-2 14-2 141) 

7-7 8-5 8-5 

I'M 1-7 2 1 

1-6 2-0 - 1-2 

74 7-S 8-2 

320 

—1-9 

t'3 

2-0 

7-8 

12 • 2 

15-9 

i7-r. 

16-9 

i :;• i 

7'.) 

1-8 

- i-7 

22S 772 

l'f> 4-1 

— O'S — 8'7 

>>.!.) - 1-4 

8'9 :!•'.) 

1.•!•.-, 8' 1 

17-2 12'6 

18-6 M-2 

17-8 134 

14-4 10-5 

!»•() 5-3 

2-8 — 11 

0-8 3-4 

792 

4'4 

— 4-1 

— 1-2 

4-1 

90 

12-8 

14-8 

14-2 

IOC, 

5-6 

— 0-C 

1-1 

8-6 4-5 4-7 

1213 

5-2 

5-5 

- 3 -3 

I "J 

5'9 

9-7 

iri 

mi 

8'8 

.'! 1 

21 

4-8 

2-5 

927 

8-7 

3-5 

— 1-0 

3-6 

8-1 

12-1 

18'9 

IS'1 

lo:i 

5-0 

— 1-1 

— 3'3 

I I 

7 IS 

- - 3-1 

- 2'6 

- 0-4 

5-0 

(1-2 

13-2 

I l-'.l 

14-3 

110 

6-2 

- 01 

-2-8 

5-5 

^ ') l>i« Temperaturverh&ltnisse der Sudetenlander, 11. Teile, Sitz. d. kgl. bbhm. Ges. 
ira-g 1899,  1900. 

Wiss. 
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Sehr belehrend ist audi der Verlauf der Temparatur in den verschiedenen 
vertikalen Ilohen, wie ihn Augustin*) fur das Erzgebirge und sein Vorland zusam- 
mengestellt hat: 

g 

a 
a 

l-S 

a 
a 

fa a P. 
"1 

'S3 '3 

16-7 

a 
i-i 

IK 2 

00 

5 
JSi 
a 

*-» 
o- 

CO 

53 

o 

o 

8-6 

.a 
a 
o 

2-8 

•a a 

ft 
s o 

200 V3 o-l 2-fi S'2 12'8 176 18-9 — o-o 8-3 

800 - 1-8 - 0-8 21 7-7 12 2 KM 17 7 16-9 131 8-0 2-3 —1-1 7-7 

400 - 2-3 ; •:! I'5 6'8 1 1 "5 15-5 170 10-2 12-8 7-4 1-7 — 1-5 7-1 

500 — 2-8 -1-9 o-s 6-1 10-8 ll'7 1 (1-2 15\r> 1 2*2 (i-9 1-2 - 2-0 6-8 

(500 8-2 2-5 0-2 5-8 100 140 15-6 14-7 11-6 6-5 0-6 — 2-5 5-9 

700 3-7 3-0 0-4 4-7 94 13-8 15-0 14-1 ll-l 60 o-o — 3-0 6-3 

MOO — 4-1 — 3-4 1 •() 4-2 8-8 12-7 1 If, 13-6 106 5-5 — 0'6 — 3-4 4-8 

900 II 3-8 1-5 3-7 8-2 12-2 130 13-1 10-1 4-9 - 1-0 — 3-7 4-3 

1000 — 4-7 i-.'i 21 3 1 7'5 1 1 5 13 0 12-6 9-5 4-4 -   1-5 — 4-0 3-8 

l too — 4-!) 10 2'6 2-5 6-8 108 12-2 11-8 !!•() :s-8 - 1-9 — 4-4 3-2 

1200   r,-^ - 5-4 - .•;•:; 2-0 5-9 lll-l 1 1 -5 1 l-i 8-4 8-8 - 2-1 _ 4-7 2-6 

A11H dieser Tabelle gebt liervor, dass der griisste UnterSchied der Tempe- 
ratur zwischen dein niedrigsten und hochaten Grade in den Sonnnermonaten von 
Mai bis August (indus.), der geringste in den Wintermonaten von November 
bis Jiinner (inclus.) vorkoninit. Der Winter des Erzgebirges ist zwar sclmeeieich 
und lang (der Sclinee bleibt in <)cr Kegel von November bis Ende April liegen)i 
aber verhaltnismassig nicht besonders hart. Dagegen ist aber der Sommer und 
Berbst nieist kiihl und feuclit, denn iiber die Ilolion welit audi zur Sommers/eit 
eine kiihle Luft, es regnet haufig und audi die Nebeltage sind zahlreich. 

II. Bemau10) sagt, dass die gewaltige „Wol('ssdilucht"") bei Barringen sich 
im NO an den tiefen Riss anschliesst; wo audi im iieissesten Sommer noch Sclinee 
und Eis zu sehen ist und deshalb audi „die Eisscliludit" genannt wird. An eineiD 
anderen Orte niacht er von einer Schluclit am I('usse des Keilberges Erwahnung; 
zu der sich der sogen. nKaltwintergrundK offnet, dor zu den traurigsten Winkelo 
des ganzen Erzgebirges geliort, denn an dessen Nordseite, wohin selten oder viel- 
leicht niemals ein Sonnenstrahl dringt, liegt wenigstens im Juni gewiss immer nod' 

") Augustin a. a. 0. II. Tell p. 35. 
,0) In OUn „Oechy", Teil X. IvniMiit; Hory a I'ooliff (Prag 1896). 
n) Aehnliche Schlachten, die meist duroh den Bergbau entstanden sind, sind auch anil''1' 

warts im Erzgebirge zahlreich vorhanden. 
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Schnee.    Und dennoch   linden wir   audi   hier   in   diesem von Volksmunde „bohm. 
Sibirien" getauften Winkel eine menschliche Wohnung. 

Im Ganzen ist also das Klima des Erzgebirges rauh, aber die Wiu-me ist 
tlurchschnittlich dennoch holier als in den gleichen Hohen des Riesengebirges. Die 
Winter pflegen lang zu sein; regelmassig treten ftthlbare Spatfroste und Kalterflck- 
schlilge oiii, was auf die Vegetation einen schiidliclien Einfluss ausflbt. Deshalb ist 
die Kultur vieler, audi abgehlrteter Arten sehr gefahrdet: die Kartoffeln frieren 
namentlich in den rauheren Lagen in der Kegel ab, man sielit, wie der Hafer oft 
lm griinen, unreifen Zustande von den mageren Feldern eingefahren wird und die 
pppigen, ein vorzttgliches lieu liefernden Gebirgswiesen werden sehr haufig erst 
111 der zwciten Halfte des Juni zuerst gemiiht. 

Der Sommer pflegt nur eine kurze Zeit warmer zu sein, so im Qber-Wie- 
Sentale, wo im Durchschnitte der April nur 3-6° Wiirme hat, weist der M. Juli 13*9°, 
der October aber wieder nur S'O0 Wiirme auf. Im Herbste stellen sich haufig 
hernials Froste und Reife ein. 

tn Moldau fror es im J. 1897 nocli im Juli und heuer (1*104) hat hier1') 
v,m' 29. zum ,30. Juni das Thermometer im Kalkofner Revier -- 4°C gezeigt!''-') 

In Gottesgab, also in einer Hohe von mehr als 1000 m, wo im heurigen 
abnorm warmen Sommer das Thermometer am L6. Juli V^ Uhr abends im Schatten 
^ R (I) zeigte, stellten sich Mitte September die ersten empfindlichen Froste ein 
U|||l am 17. September fiel der erste Schnee, der audi liegen bliebl 

Der lange liegen bleibende Schnee hat allerdings auf die Vegetation eher 
einen vorteilbaften als schSdlichen Einfluss, da, er eine naturliche Schutzdecke bildet, 
Seiche die Pflanzen vor dem verderblichen Einfluss der grimmigen Froste schtitzt. 
Pebrigens fallt dor Schnee gewolmlich bei hoherer Temperatur ( j 1 - OV3) so dass 
1,1 diesem Falle auch verspftteter Schneefall nichts schadet. 

Auf den Torfmooren geht der Schnee verhaltnismiissig frtther ab; der Nadel- 
!ol;,'W:ild liisst davon nicht so viel (lurch wie der Laub-(Buchen-)wald, aber er 
"Idet in jenen Waldern eine zusammenhiingende, wenn audi diinnere Decke. 

Den moisten Schaden richten die Nebel an, welche lange, namentlich im 
^nilijahre andauern und die Bildung des Rauhreifs verursachen, ebenso wie sie 
S('hr zur Verkaltung des Bodens beitragen. Sie kommen haupts&chlicb von SO und 
deshalb leiden die gegen diese Himmelsgegenden offenen Wiilder am meisten. 
^chiieebriidie und Ranhreife sind haufig, grosse Windbruche, wie schon KoHstka 
8rWahnt, seltener, weil das Terrain gegen SO abfallt, wodurch die Waldungen von 
'""'dwestlichen Sturmeii geschiitzt siud. Die naheren diesbezfiglichen Angaben werden 
)ei den Waldformationen angefiihrt werden. 

") Nacli freundlicher Mitteilung des Hnrrn Ffirsters JandSek. 
la) la Sebastiansborg  war •/.. B. don 15. Juni  1902  die niedrigste   Temperatur — 0'4°C. 

as Torfmoor war jedoch  nocb am 29. Juni  grOsstenteils bis 2 dm, unter  der Oberflache voll 
atandig gefroren. 

n) Vrgl. F. Eatxel „T)ie Schneedecke besonders in deutschen Gebirgen. KirchTioff's Forsch. 
ZUr deutscb. Umles- und Volkskunde IV. Bd. Ill' 8. S. 117. 
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Die Windrichtung im Erzgebirge ist vorherrschend nordwestlich und westlicb. 

Selir belehrend sind die klioiatischen Verhaltnisse fur Sebastiansberg in den 
von J I. Schreiber herausgegebenen Jahresberichten der dortigen Torfnioorstation 
zusamniengestellt.") Die Seehohe betriigt circa 800 m, der Durchschnitt der 
Jahresniederschlage 1000 mm, der Warmedurchschnitt 3°R.. Die Schneedecke bleibt 
liier durchschnittlich 5—6 Monate (tnit Unterbrechungen) liegen; im Mai schneit 
es noch regelmassig und der erste Herbstschnee stellt sicli manchmal bereits im 
September ein. Nebel herrschen bis an 100 Tagen im Jahr, Windstille koinmt fast 
menials vor. 

Die angedeuteten Verhaltnisse baben allerdings nur filr das eigentliche 
Erzgebirge Geltung. Der warmere und trockenere Streifen des erzgebirgischen 
Vorlandes nahert sich schon dem bohm. Mittelgebirge, wie sich dies auch in del' 
Pflanzenphysiognomie der ganzen Gegend wiederspiegelt. 

4. Die Ausdehnung der Walder. 

Das eigentliche Erzgebirge ist dan am meisten bewaldete unter alien Ge- 
birgen Bohmens. Mit Ausnahme von zwei Bezirken iibertrifft die Ausdehnung der 
Walder 55"/,, der Gesamtflache; imBezirke Katharinaberg nelimen die Walder 68%, 
ebenso viel im Bezirke Sebastiansberg, im Plattener Bezirke (53-4% ein. 

Die Flache der Nadelholzwaldungen betriigt 9l-0°/0 (54-960 ha), jene des 
Laubholzwaldes 0-7% (390 ha);   gemischten Waldes gibt es 8-3% (o040 ha). 

Das Erzgebirge ist ungewohnlich arm an Laubholzern, nur Buchenwalder 
sind haufiger. Die Ursaebe davon ist das sebr rauhe Klima, wozu sich die iiber- 
wiegende Seichtigkeit und Nahrstoffarmut des Bodens gesellt. 

Die Buche ist am meisten verbreitet im Bezirke Katharinaberg, in defl 
erzgebirgischen Anteilen des Komotauei-, Gorkauer, Duxer, Teplitzer und Kar- 
bitzer Bezirkes. 

Der vorwaltende Nadelholzbaurn ist in alien Bezirken die Fichte; die Kiefei' 
nimmt nur in seltenen Fallen eine grossere Flache ein. Sie kommt z. I>. in den 
Bezirken Neudek, Graslitz, Wildstein und besondera im Bezirke Asch vor. 

Im folgenden geben wir naeh Koridka^) eine Uebersicht der Verbreitung 
der Walder in den einzelnen Bezirken: 

l4) Vrgl. besondera BVierter Jahresbericht der Moorkulturstation in Sebastiansberg (1902)" 
mit zwei von F. Fritsch zusammengestellten Tabellen, aof denen das Klima dos ganzen Jahres 
veranschaulicht ist. 

'•"•) „Beitrage zur Forststatistik in B6hmen", issr>. Herausgegeben vom Comite fur die 
forst- und landwirtschaftliclic Statistik im KOnigreich Bobmen. 
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Laubbolz- 
walder 

Die flficbliohe Ausbreitnns tier 

Nadelholz-  | gemischten 
wftlder Walder 

2. 53 4 

5.849 

7.043 

'2.(1-21 

9.350 

2.817 

3.G08 

7.(342 

10.422 

2.1)81 

8.118 

9.60'J 

•1.020 

101 

204 

63 

195 

303 

263 

20 

807 

639 

1.703 

1.119 

10-3 

42'6 

KM 

20-1 

32"l 

liSM) 

08-0 

57-.'! 

54-9 

63-4 

68'0 

56-4 

22-7 

in) Sudwesten fehlen die Buchenwiilder ganz. Im Bezirke Komotau Bind 
inter dor dort vorkomineuden bedeutenden Anzahl von Laubwftldern auch dieHaine 
^ichenbestiinde) im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes einbegriffen. Sonst sind 
(lle Laubwiilder in diesein Bezhike grosstenteils Buchenwiilder, welche sicb danu 
besonders gegcn NO in imposauter Entwickelung praesentieien. 

5. Der Verlauf der botanischen Erforschung. 

Die Literatur, die sich auf die botanische Durchforschuug des Erzgebirges 
Dezieht, ist nicht besonders umfangreicb. Natiirlicli gibt es eine Reihe von Schriften, 
(1(3 in naherer odor entfernterer Beziehung zu unserem Gebieto stehen, iusbeson- 
J(!l,! solche, welche die bekannten, in der Niihe des Erzgebirges liegenden Badeorte 
_etreffen. Es existiert /. B. eine Keihe vou Arbeiten, welche die nahere oder weitere 
Jlngebung von Teplitz behandeln, so u. a. die schon im Jahre 1733 in Niirnberg 

•nono   Schrift:   Erndtel Clir. If. „De Teplicensium in  Bohemia   thermis etc. 
erschi, 
Anne exus est plantarum circa has thennas crescentium Elenchus.  (Acta phys.-med. 

"') Die tnit eiaem vorangesetzten Stern bezeichneten Bezirke gehoren nieht in ikrer ganzen 
^"sdebuuug sum Eizgebirge. 
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Allerdings liaben Rhnliche Arbeiten eitie mehr Acad. Leop. Car. nat.  cur. Vol. 111.) 
nur histarische Bedeutung.17) 

Es wiirde uns aber zu weit fuhren, die gauze illteste Literatur erschopfend 
behandeln zu wollen. Die betreffeaden Angaben fiudet man in Maiwald's „Gescbiehte 
der Botanik in Bohmen" 18) (1904), wo die iiltere Periode (bis zu der Halfte des 
XIX. Jahrli.) selir sorgfaltig, die neuere aber sehr obcrflachlieh und unkritisch be- 
handelt wird. Audi Drude1*) gibt ein fast vollstandiges Verzeichnis dor sich auf 
das Erzgebirge beziehenden botaniscben Literatur. 

Die iiltesten Angaben iiber die Flora des Erzgebirges stammen von Valerius 
(Jorda aus der ersten Halite des XVI. Jahrh.;80) aus dem XVII. Jahrli. wird dfters 
citiert Chr. Lehmanris Schrift „Historischer Schauplatz der natiirlichen Merkwur- 
digkeiten in dem Meissnischen Ober-Erzgebirge" (1699). 

Audi Pohl's „Tentamen florae Bohemiae" (1809) ftthrt einige Arten aus 
unserem Gebiete an, welche Pohl nebst anderen P. Klinger ltiitgeteilt hat; derselbe 
verfasste selber im J. 1812 eine „Flora von Carlsbad", welche fur den siidlichen 
Abhang des Erzgebirges von Bedeutung ist.21) Natiirlich sind audi in Opin-BerchthoU 
„Oekonoinisch-techniscber Flora Bohniens" (1837 1843) verschiedene Angaben, 
die die Erzgebirgsflora betreffen, einbegriffen.58) 

Audi zwei siichsische Floren und zwar J loll und Heynhold „ Flora von 
Sadisen", dann Reichenbachs „Flora saxonica", beide im Jabre 1842 erschienen, 
umfassen das Erzgebirge.23) 

A. Ortmann verfasste im J. 1838 eine „Flora Karlsbads und seiner Umge- 
bung",24) i'1 welcher bereits einige Angaben aus der Umgebung von Joachinistal, 
Scblackenwerth 26) und Hauenstein (von Opiz mitgeteilt) eiubegriffen sind. Diese 
Flora,, welche sicli allerdings nur auf einen kleinen Teil des Erzgebirges bezieht, 
erschien nocli in mebreren, reichlich erganzten Ausgaben, welche sich eines grossen 
Absatzes erfrentcn.20) 

Crosse Verdienste uni die Erzgebirgsflora, insbesondere aber urn die Flora 
des Koinotauer Kreises, erwarb sich Dr. Jos. h'naf, (lessen zahlreiche, vorzugsweise 
im „Lotos" und „()ester. Botan. Wochenbl." publicierte Abhandlungen grosstenteils 
unser Gebiet betreffen, Aber aucb Dr. K, Knaf sammelte lleissig in der Komotauer 

''') Sachse (Programm des Kreutzgymnasiums, Dresden 1855) p. 29 ftthrt als das erste 
Verzeichnis der Erzgebirgspflanzen ein von Boi-k Ende des XVIII. Jahrh. verfasstea Manuskript ftD' 

,K) Vrgl. bcsondcrs S. 166—173. 
I0) Der hercynische Florenbezirk, S. :s<l—.'15 (1002). 
2") Die Resultate seiner Arbeiten wurden nacb scincm Tode von Geisner publiciert. 
2I) Vrgl, 0. T. Sachse a. a. 0. S. 29. 
Ti) Opiz verfasste audi eine Flora der Umgebung von Hauenstein; d;is betreffende M*' 

nuskript gieng aber — wie Maiwald a. a. 0. S. 167 beriohtet      verloren. 
'") Dagpgen Presl'i „Flora cechica" (1819) bertthrt nur das Vorland des Erzgebirges. 
'•") Ftir Dr. Wleckles: Karlsbad und seine Gesundbrunnen und Mineralbader. 
25) Es sind das die Angaben von ./. Seuis (audi Heiss geschrieben), eines Kaufmatnis allS 

Schlackenwerth. 
20) So in Dr. Bud. Mam.nl ,,1'Ydirer von Carlsbad", S. 247—368 (1850). Vrgl. Maitvald 

a. a. 0. S.  167. 
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Gegend, an dereu floristischer Durchforschung sicli audi Professor Celahovshj be- 
teiligto. Von Bedeutung ist ebenfalls fttr denStreifen des crzgebirgischen Vorlandes 
die von Dr. Aug. Heuss jun. ausser einigen andei'en Beitragen27) verfasste Schrift 
»Botanische Skizzo der Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen".58) 
4. Reuss sen. verfasste ini J. 1851 ein Verzeiehnis der in der Umgebung von 
feplitz vorkommenden Pflanzen;29) in derselben Gegend botanisierte spiiter audi 
p- 8. J. Dichtl 

Niclit minder verdienen die Beitriige von A. Roth, Sekretar des Grafen 
oouquoy in Rothenhaus, und zwar „Der Rothenhauser Park am Fusse des Erzge- 
birges" 30) und ganz besonders „Verzeichnis derjenigen Pflanzen, die bislier im bohni. 
Erzgebirge und in der Gegend um Bothenhaus und Umgebung aufgefunden worden 
Sind"31) namliaft gemaclit zu werden. 

Moris Winkler legte die Resultate seiner floristischen Tatigkeit in der Ab- 
"andlung „Zur Pflanzengeographie des nordlichen Bohmens"32) uieder. 

Der wertvollste Beitrag zu den pflanzengeographischen Verhaltnissen des 
Ei'zgebirges aus der alteren Periode ist die von tiach.se verfasste und iin J. 1855 
u"ter dem Titel „Zur Pflanzengeographie des Erzgebirges" erschienene Abhandlung,38) 
Seiche dureb eine Fiille von selbstandigen Beobachtungen und kritischen Auffas- 
S1'ngen iiberrascht. Ms wiiren audi zu nennen die Artikel von C, H. ./Under „Ueber 
"inus obliqua Sauter in Bezug auf die Torfbildung des Ober-Erzgebirges"84) und 
'"   Willkomm „ Vegetations verlialttrisse der Qmgegend von Tharandt etc.".35) 

In der Teplitzer Gegend sammelten a. A. Jos. llampel, Eiehler und Gust. 
Laube. Bei Ossegg botanisierte besonders P. Dominik Thiel, der sich audi durcli 
eniige gliiekliche Funde um die Flora Komotau's verdient machte. 

Von geringerer Wichtigkeit sind die Arbeiten von Stossner, Israel, Ruhsam, 
8eidel, Arte, Trommer u. a.:,r') 

M. Weiclcer, Diakonus in .Sachsen, veroffentlichte iin „Lotos" ein Pflanzen- 
Vei'zeichnis aus dem westlichen Erzgebirge;8T) Jos. 8achs sammelte ahnlicb wie 
A' Roth in der Umgebung von Rothenhaus. 

Die floristischen Funde und Beobachtungen der alteren Sammler und Bota- 
Jliker sind in (Hakovshtfs „Prodronius (\KY Flora   von Kohnien" (1869 1881) ent- 
'dten; die spiiteren Angaben und Funde wiinlen moist in die seit der Beendigung 

21) So „Einige Fundorte  seltener  bohmischer  Pflanzen" (Lotos 1859) und  „Beitrage zur 
ora Bohmens" (Lotos 1861). 

2M) Vrgl. K. ihmin „l>as bOhmische Mittelgebirgo" a. a. 0. S. 18. 
,:l) In Schnelkes „Teplitz und .seine Mineralquellea". 
:,°) Oester. Hot. Wochenbl. 1866. 
") Oester. Hot. Wochenbl.  1857. 
:,J) Oester. Rot. Wochenbl. 1858. 
") Programm des Kreutzgymnasinm zu Dresden 1855, S. i -41. 
:l") Allg. dcutsche naturf. Zeitung (Isis) 1846. 
") Thai-. Jahrb. 1866. 
'"') Qenaue Angaben sielie bei Drude a. n. 0. S. 85. 
*') Aufzahlung eiuiger im nordwestlichen Teile Holmiens gesamuielter Pflanzen (Lotos I85i). 
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des TV. Teiles des „Prqdromus" bis zu J. 1893 erschienenen „ttesultate der bota- 
nisclien Durchforschung Bohmens" einbezogen.88) 

V. Schijfner sammeltc iin Erzgebirge im J. 1883, J. Freyn besonders im 
J. 1885.88) It Kell veroffentlichte in dor Drosdner Jsis" aus dem J. 1883 einen 
zwar ganz kurzen, dennoch aber • interessanten Artikel „Vergleich der erzgebirgi- 
schen Flora rait der des Riesengebirges". Wiesbaur botanisierte in den J. 1886—1892 
besonders in der weiteren Umgebung von Mariaschein, wo er vorzugsweise einigen 
I'llanzeugattungen specielle Aufmerksamkeit widmete.40) Im J. 1887 sammelte Ce- 
lakovsky jun. im Egertale bei Kaaden und Klosterle, wo schou in der ersten Halfte 
des XIX. Jahrh. Jos. Steinmann botanisierte; eihige schone Funde aus dem Ei'Z' 
gebirge verdanken wir audi Poscharsky, Qarteninspektor aus Dresden. Kbhlcr ver- 
offentlichte im J. 1889 im Programm von Schneeberg einen Artikel „Die pflanzen- 
geographischen Verhiiltnisse des Erzgebirges".41) Im J. 1889 sammelte Professor 
Bubdk besonders bei Teplitz, in den J. 1890—91 P. Zdra bei Deutsch-Kralup- 
Miinnel publicierte in der Forstl.-naturwiss. Zeitschr. 1896 „l)ie Moore des Erzge" 
birges und Line forstwirtschaftliche und nationalokonomische Bedeutung mit besond. 
Beriicksichtigung des sachs. Anteiles", A. Frisch daun im J. 1897 einen interes- 
santen Artikel, der die Flora des Piihlberges niilier behandelt.12) 

0. Drude bearbeitete in seinem Werke „I)er hercynische Florenbezirk"1:|) das 
Erzgebirge zuerst aut'Grundlage dor modernen Phytogeographie. Zu diesem Werke 
werden wir uoch im speciellen Teil zuriickkommen. 

G. Laube erwalmt im „ Lotos" 1872 die Wanderung von Mimulus luteuS 
und im Lotos L892 das Vorkommen des Mimulus   moschatus   im Erzgebirge' 

A'. Domin lieferte eine phytogeographische Skizzo des Keilberges und oblige1' 
benachbarten Erzgebirgspartieen im „Vesmir" p. 2 4, 11 15(1903); einige floi'i' 
stische Funde veroffentlichte or im „Zweiten Beitrag zur Kenntnis dor Phanero- 

gamentiora von Bohmen"44) und „Dritten Beitrag zur etc.".4'') Zu der Frzgobirgslloi'11 

steht audi sein Artikel „Lysimachia Zawadskii Wiesner, eine interessante Form 
der veranderlichen L. N"ummularia L."4fl) in Beziehung, 

:l") I.eider miisscn wir gestehen, daas einige Angaben der alteren bOhmischen, sowie auc& 
ueuereu ausserbohmischen Botaniker von Celakovak§ unberttcksichtigt geblieben siud. lu der „ Auaiy 
lick£b kvdtena Cecil etc." t'ilhrt Uelakooakfj manche von ihm sol list frllher publicierte Fuude 

nicht an. 
8S) Fmjii veroffentlichte in Deutscher Hot. Monatschr. tv". 1.836 einen Artikel betitteW 

„Ein kleiner Beitrag zur Flora des Erzgebirges." 
"') Er veroffentlichte eine Reihe vou kleineren Abhandlangen, die sic.li auf nnser (led)'0'' 

beziehen, so u. a. in Oestcr. Bot. Zeitschr. 1886 „Neue Rosen vom Ostlichen Erzgebirge". 

") Vier Jalire frtlher (im J. 1885) publicierte er in Mitteil. des wi3sensch. Vcr. I. Schnefi 
berg, ilet't 2, „Beitrage zur Flora dea westlichen Erzgebirges". 

»*) Vrgl. Ihude a. a. 0. S. 85. 
") Engler-Drude „Vegetation dor Erde" Vt. (1902), vrgl.  besonders S. :s I    ;'.:>, 653—580' 

") Sitzungsber. der kgl. BOhm. ties. Wiss. in Prag 1902. 
''') Sitzungsber. der kgl. BOhm. Cies. Wiss. in Prag 1904. 
l°) Magy. Hot.  Upok III. p. 233-238 (1904). 
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K.   Domin:   Das bohm.   Erzgebirge und sein   Vorland. Taf.  I. 

Hundertjahrige Sumpfkieferbestande bei  Moldau. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



17 

Tnteressant und duvch ihren Inhalt audi vom botaniscben Standpunkte aus 
beachtenswert sind die vom Jahre L899anvon II. Schreiber herausgegebenen Jahres- 
berichte der Moorkulturstation in Sebastiansberg.47) 

Was die bryologische Erforscliung des Gebietes betrifft, so findet man iiber- 
sichtliche Angaben in Velenovskffs grundlegcnden Werken BLaubmoose Bohmens"48) 
und „Lebermoose Bohmens".4i') Ueberdies verdienen auch Dedeeeh's „LebermooseB 

und Hansgwg's „Algen" erwahnt zu werden.50) 
Sonst iuhren wir von den Bryologen, die sich mit der MoosHora des Erz- 

gobirges befasst baben, an: V. Schiffner, E. Bauer;'1) Stephani,•) Patzett, Schauer, 
Mdnnel, Schmidt. 

") Der letzterschienene ist der „Funfte Jahresbericht der Moorkulturstation in Seba- 
stiansberg, crstattet vom Loiter //. Schreiber" (Staab 1908). Mit 7 Tafeln. Auch die „Oesterr. 
Moorzeitschrift" enthalt einige Berichte dieser Station. 

''") Bohm, Kate. Franz Josef Akad., Prag 1897 (bOhmisch). 
4") Bohm. Kais. Franz Josef Akad. Prag 1901—1908 (III Teile, bohmisch). 

•'") Fleohten sammclten im Erzgebirge schon Rabcnlwrst und G. W. Koerber. Eine 
eiulieitliclie Bearbeitung der Flechtenflora odor uinfangreichcro neue Beitrage gibt es aber nicht. 

") Vrgl. v.. li. „Lotos" 189;), Oester. Bot. Zeitschr. 1895, 1800, Deutsche Bot. Monat- 
Schrift 1896—1808. 

'-) Verzeichnis dor in der Umgegend von Zschoppau im Erzgebirge beobachteton Lebcr- 
Ul"1 fjaubmoose. Annaberg-Buchholzer Ver. fur Naturkundc 1870. 
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B. Allgemeiner phytogeographischer Te.il. 

I. Die Einteilung in Bezirke. 

Es gibt kein zweites Gebirge in Bohmen, wo der Uebergang von der Ge- 
birgsflora zur Flora der vvannen Htigel so plotzlich ware wie ini Erzgebirge. Unter 
dem Bohmerwalde zeichnet sich ein ausgedehntes Gebiet durch die Vorgebirgsflora 
aus und einzelne Gebirgstypen dringen einesteils durch das Moldautal bis nacb 
jMittelbohmen ein,88) verbreiten sich fiber Gratzen und die Wittingauer Ebene in 
das sudostliche Viertel unseres Vaterlandes,54) anderenteils schreiten sie, nurstellen- 
weise durch einen Strom warmeliebender Pflanzen durchbrochen, in das Brdyge- 
birge vor, welch' Letzteres in seiner ganzen Ausdehnung cine genetische Fort- 
setzung des Bohmerwaldgebirges ist.65) 

Und audi im Riesengebirge miissten wir lange wandern, bevor wir von den 
hochsten Bergriicken, wo sich alpine Wiesen, Hochgebirgsmatten, Gerolle, Knieholz- 
dickungon und traurige Torfmoore befinden, in die Ebene gelangen wurden, wo in 
den Ilainen eine charakteristische Hainvegetation siedelt und wo trockene Flureu 
oder felsige Abhange von den warmeliebenden Blutenpflanzen   geschratlckt werden. 

Diescr plotzliche Uebergang ist eben eine Specialist des Erzgebirges auf 
der bohmischen Seite/'") auf welcher fast durchweg die Gebirgszonen mit charak- 
teristischer Flora, in die durcli die Pflanzenphysiognomie sich ganzlich unterscheidende 
tertiftre Ebene fallen. Und wenn audi im ganzen KomotauDux-Teplitzer Jiraunkohlen- 
bi'cken  haufig  fouchtere  Wiesengeliindo und Teiche vorbreitet sind,   wie   dies  fiir 

'") Vrgl. IC Domia in "or. d. btilim. Gesellschaft f. Erdkunde VII. Nr. lo (1902). (Bcihtn.) 

•'•') Vrgl. K. Vomin in Beih. •/,. Botau. Centralbl. Bd. XVI. S. 802 ('1904). 

•r,r') Vrgl. K.  Domin „Das Brdygebirge" (Biblloth. d. bflhm. Ges. f. Erdkunde in Prag Nr. 2)f 

S. 20—21, 73-74. (Bolimisch.) 
M) Vrgl. audi Drude a. a. 0. S. 579—580. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



19 

Gegenden mit grosserer Niederschlagsmenge, auf dem Uebergange vom Ilugellande 
in das niedere Gebirge charakteristisch zu sein pflegt, so ist dennoch der Streifen 
des erzgebirgischen Vorlaudes vermoge seines Gesamtcharakters von dcm eigcntli- 
chen Erzgebirge streng geschieden, da er sich eher dem wiirmeren bohmischen 
Mittel gebirge nahert. 

In wenigen Stunden kann man von den Gebirgswiesen, wo Meum atha- 
"lanticum oder Cirsium bet erophyll um und Gentaurea Phrygia ton- 
angebend auftreten, von Torfmooren, wo sich die diisteren BestSnde der verboge- 
nen Sunipfkiefer ausbreiten, von einer Gegend, wo die einzige Baumfruclit nur aus 
den Beeren der iiberall eine oinformige Dekoration der Gebirgsstrassen bildenden 
Eberesche besteht, wo haufig audi die Kartoffeln im Ilerbste abfrieren und der 
Roggen sowie der Hafer von den Feldern griin eingebeimst wird, in schSne, mit 
einer bunten Auswahl der Hainvegetation prangende und an xeropbile Lehnen mit 
zahlreichen pontischen Typen angrenzende Eichenhaine herabsteigen. In wenigen 
Stunden konnon wir ims in einer Ebene beiinden, wo Gerste und Weizen zeitlich 
''eifen, wo jede Art von (iemiise und audi die edelsten Obstbiiume gedeilien, wo 
Aprikosen reif werden und wo die Weinrebe im Ilerbste von einer Menge schwerer 
Trauben umhangen ist. Kaum, dass hie und da irgend eine Art uns noch an die 
Flora des Erzgebirges erinnert; es sind dies fast durchweg solche Arten, welche 
loch viel tiefer im Inneren Bohmens vorkommen und der Mehrzahl nach noch der 
eigentlichen Mora des bohmischen Mittelgebirges angehoren. 

Und worm wir jenen Teil des Landes aufsuchen, wo das Erzgebirge sich 
[ast unmittelbar dem Egerflusse nahert, der hier — bei Klosterle und Kaaden — 
in ein enges, felsiges Bett eingezwiingt und wo die Natur mit aller Romantik eines 
felsigeti, reich gegliederten Terrains geschmuckt ist — wie staunen wir da iiber 
"en Reichtum der pontischen Flora, welclie sich uns, wie hervorgezaubert, hier in 
niehreren Formationen praesentiert! Auf den Basaltkuppen, welclie hier die iilteren 
Gesteinsformationen durchbrochen haben, zeigen sich bereits die ersten, cchten 
^eppenwiesen, w&hrend in unmittelbarer Nachbarschaft sich im Hintergrunde noch 
die Riicken des Erzgebirges abheben. 

Ganz anders allerdings gestalten sich diese Verhiiltnisse auf dem nordlichen 
Abhange des Erzgebirges. Dort senkt sich das Gebirge so allmahlich nach Sachsen 
"inein, dass es ganz den Gebirgscharaktcr verliert. Allerdings ist auch die Aus- 
'"'dung der Formationen dort ganz anders; es gibt dort nicht mehr jenen scbarfen- 
l'liytogeograpliisclien Kontrast, und dies umso weniger, als die pontische Flora ty- 
Pjsch erst im Elbtale stellenweise entwickelt ist und einige Erzgebirgstypen bis in 
die Dresdner Heide herabsteigen. Am Fusse des Erzgebirges ist hier die pontische 
I'lora keineswegs entwickelt. 

Das Vorland des Erzgebirges auf der bohmischen Seite ist nicht wenig durch 
die Ausbildung seiner Formationen interessant. Wir haben die plotzliche Abgren- 
z,l,1g gegen das Erzgebirge bereits erwiihnt. Aber wenn wir diesen Landstrich auch 
mit dem benachbarten Mittelgebirgo vergleichen, so mtissen wir gestehcn, dass 
sich hier trotz aller Aehnliclikeiten mit dem Mittelgebirge etwas Selbstiindiges ent- 
wickelt hat, dass hier — im Yorlande des Erzgebirges — die Ausbildung der For- 
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mationen bis zu einem gewissen Grade von speciellen Bedingungeii abhiingt, welclie 
sowohl im Mittelgebirge als im Erzgebirge fehlen. 

Desbalb muss audi dieser Landstrich, welcher ein Bindeglied der beiden, 
genannten Gebiete bildet, separat gescbildert werden. Ich gliedere ilin dem Erz- 
gebirge an, einesteils wegen des unmittelbaren Kontakts beider Bezirke, anderenteils 
aus dem Grunde, damit eine natiirliche Einfiigung in meine Studie iiber das boh- 
mische Mittelgebirge erzielt werde. Allerdings miissen wir cms fortwiihrend vor 
Augen halten, dass dieser Landstrich dem Gesamtcliarakter nach sicli eher dem 
Mittelgebirge atigliedert und dass namentlich doit, wo sich iiber die Tertiiireben.e 
eruptive Berge emporhebon, der KinHuss der Flora des Erzgebirges giinzlich ver- 
wischt zu sein prlegt. 

Es bietet sich una sonach folgende natiirliche Einteilung unseres ganzen 
Gebietes: 

A. Das Vorland des Erzgebirges oder das TepMU-Dux-Komotauer Braun- 
kohlenbecken mit dem Kgergeldnde bei KlQsterle und Kaaden. 

a) Das TSgergel&nde, und zwar in seinem Teile von Kaaden iiber Kld- 
sterle und Warta, wo der Egertluss sich durcli eiii felsiges, romantiscb.es Tal 
windet und sich dem Erzgebirge am nacbsten niihert. 

Charakteristisch sind die Formationen der Felsen und pontischen Grasleh- 
nen. Auch buschige Lehnen (Gestriiuch) und trockenere Ilaine mit praealpinen Ty- 
pen fehlen nicht. Diese Flora, welclie z. B. bei Klosterle schon entwickelt ist und 
an die Flora des Erzgebirges nicht erinnert, stosst fast unmittelbar an die Typen 
des Erzgebirges, welche in den Schluchten in der Linie von Kupferberg zutn Wir- 
belstein tief herabsteigen. Hier ist audi die Beruhrung beider Bezirke die engste. 
I in weiteren Teile des Egergebietes macht sich das hercynische WaldeJement schon 
stark gelteml, obzwar auch hier stellenweise echte pontische oder praealpine Typen 
(so besonders einige Straucher) die Gesamtphysiognomie der Formationen bedingen. 
Das weitere Egergebiet niihert sich Iiereits dem Karlsbader (jebirgszug und wurde 
in unsere Schilderung nicht einbezogen. 

Echte Steppenformationen sind aber im Egerlande nur im geringen Mass* 
stabe entwickelt, so z. B. Steppenfluren mit Stipa pennata, Car ex humilis, 
Koeleria gracilis, Erysimum crepidifolium. 

b) Das Komotau-Dujc-Tepliteev Bfaimkohlenbecken nimmt den 
ganzen, ziemlich breiten und warmen Streifen (die Ebene) vom .Egertlusse bei Kaa- 
den iiber Komotau, Dux, Teplitz, Karbitz ein und bildet eine Uebergangszone zwi- 
schen dem Erz- und Mittelgebirge. Die Grenze gegeniiber dem Erzgebirge ist scharf 
und nur dort, wo die Siidlehnen der erzgebirgischen Vorberge giinstig ausgestaltet 
sind, so bei Komotau, Gorkau, Eothenhaus und Eisenberg, bemerken wir das Ein- 
dringen einiger Xerophyten oder iiberhaupt wftrmeliebender Typeu selbst auf be- 
deutende Iit'ihen (bis iiber 600 m). Dies pflegt besonders dort der Fall zu sein, 
wo im Erzgebirge die lichten Laubhaine (Birken, Eichen, Zitterpappeln etc.) be- 
ginnen und wo es keinen zusammenliiingenden Nadelholzwald gibt. 

In diesem Gebiete miissen wir unterscbeiden: 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



21 

1. den Kulturteil, in welchem einerseits Kultur-, anderseits reichliche Ru- 
ueralpflanzeu wichtig siild. Die Ietzteren begleiten auch die verlassenen Schlacken- 
"nd Kohlenstaubhalden in der Niiho der Kolilenwerke. 

2. Die Ebene mit dem Teichsystem, mit reicher Teichfiora und Silmpfen, 
stellenweise mit feuchten, aus Erlen-, Weiden-, Birkeh- und Zitterpappelbestanden 
gebildeten Hainen, mit wunderschonen Wiesen, welclio bereits in Kulturwie- 
sen umgewandelt sind, teilweise aber noch den Charakter der Sauerwiesen mit ge- 
Wahlter Cyperaceen-Flora haben. An der Grenze dieses Gebietes, namentlicli in 
«ei' RicbtUDg gegen Brllx zu zeigen sich audi schone Salzwiesen.57) 

Die Formation des nackten Teiclibodens komint nicbt in charakteristischer 
Gestall, zum Vorscliein und ist eher nur angedentet. 

3. Ilaiur., namentlicli Dichenhaine und in deren Begleitung eine schone Hain- 
vegetation, in dor Nachbarschaft gewohnlich xerophiles Gestrauch und auf lichten 
Stellen und trockonen Graspliitzen eine schone Auswahl von Xeropliyten. In den 
"•'linen des erzgebirgischen Vorlandos pflegen manchmal auch einzelne Typen der 
ErzgebirgsHora eingestreut zu sein. 

Fichtenwsilder sind selten, stellenweise sehen wir Kiefer- oder gemischte 
Waldchen mit xerophilem oder halbxerophilem Unterwuehs, so besonders an der 
Grenze des Erzgebirges und dessen Vorlandes. 

4. E'mzdne hervotiretende Hilgel (namentlich Basalthugel), welche sich eigent- 
'i('h der Flora des Egergebietea bei Klosterle und Kaaden anschliessen, oder noch 
eher den Formationen des eigentlichen Mittelgebirges angelioren. Sie belierbergen 
gewohnlich 1 lain und Felsenforrnattonen, sowie die Formation der pontischen, blil- 
teureichen Grasilur. 

B. Das eigentliche Erzgebirge, 
Dieses Grenzgebirge ist zwar im Ganzen wie alle hercynische Gebirge ein- 

wrniig, aber in phytogeographischer Beziehung bietet es dennoch kein geringes 
••nteresse. Im gesamten Erzgebirge iiberwiegen eigentlich nur 3 Kategorien von 
Formationen und zwar die Wald-, Wiesen- und Torfmoorformationen. Die fiori- 
stische Physiognomie der einzelnen Teile wird ebeu durch die Einteilung dieser 
',(,nna,t,ionen sowie durch Vorkommen der Leitarten bedingt. 

Sclion wiederholt wurde die Gliederuug des Erzgebirges 
Vo',genonimen. So unterscheidet schon Sachse im   Jahre   185558) 
demnach 3 Gruppen von Pflanzen. Es sind dies: I   

1. Pflanzen des Vorgebirges (500—1000 Fuss). 
2. Pflanzen des Mittelgebirges (1000-2000 Fuss). 
3. Pflanzen des Hochgebirges (2000—3800 Fuss). 
Drude**) welcher sich auf Willkomm's Arbeit"") stiitzt, fiihrt aus, dass die 

(in>tizlinie in der 11 olio von 1000 Fuss unberechtigt ist und dass die beiden unte- 

in einzelne Zonen 
3   Uegionen   und 

6;) Die Formation der Salzwiesen, welche teilweise noch der Mora des erzgebirgischen 
v°Handes angehort, wurde nicht einbegriffen, da dieselbe im, „B6hm. Mittelgebirge" S. 85—114 
eil>gehend behandelt wurde. 

r'8) A. a. 0. S. 9. 
r'9) A. a. 0. S. 668—689. 
"") Im Thar. Jahrb. 1866, vrgl. S. 15. 
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ren Regionen Sachse's in eine einzige zusammenfallen. Erst bei 700 m, also ctwas 
holier als die zweite Gronzlinie Sachses f'iillt, setzt er die erste wichtigere Mark- 
scheide fest. Unserer Ueberzeugung gemass sind Drude's Dcductionen richtig, aber 
nur beziiglich der siiclisischen Seite des Erzgebirges. Auf der bohmischen Seite, 
also auf dem siidlichen Abhange des Erzgebirges, ist die Grenzlinie in der Hohen- 
lage von circa 300 m (also etwas niedriger, als sie Sachse angibt) ganz borechtigt, 
ja sebr wichtig, weil sie die Zone des erzgebirgisclion Vorlandes von der tiefsten 
Stufe des eigentliclien Erzgebirges abscheidet. Diesc Region, wenn sie auch stellen- 
weise genug Elemente der erzgebirgischen Vorgebirgsflora enthiilt, wie dies bei 
einer Kontaktzone gar nicht anders sein kann, ist gewiss so gut begrenzt, wie die 
hochste Region von 700 m an hinauf von der mittleren Region. 

Auf der bohmischen Seite muss man also die niedrigste Sachsdadhe Region 
zu dem Streifen des erzgebirgischen Vorlandes ziihlen; anders — win gesagt — 
verhiilt es sich auf der siiclisischen Seite, wo sich das Erzgebirge ganz allmiililich 
abdacht. 

Im Ganzen kann man folgende Regionen im bdhm. Ei'zgebirge unterscheiden: 
1. Die nntere ICrzyefrirf/srer/ion (die niedrigere Stufe des Erz- 

gebirges), beilaufig von .-!00—700 in, welche unmittelbar ober der untererzge- 
birgischen Ebene anfiingt. In den unteren Partieen (durchsclinittlich bis zur Hdhe 
von 500—600 m) zeichnet sich dieselbe durch ein buntes Geinisch von Waldfor- 
mationen aus. Es erscheinen bier zuraeist audi kleinere, in der Regel gemischte 
Haine, reichlich halbxerophiles Gostriiuch aus Weissdorn, Hagebutten, Schleben, 
Ehereschen, Birken etc., hie und da auch kleinere Kieferwiilder, einzelne Eichen 
und auf den Rainen und Graspliitzen auch etwas von wiirmeliebenden Arton. In 
den Querschluchten, die fast iiberall den Hauptstock des Gebirges begleiten, kon- 
centrieren sich meistenteils Gebirgs- und Vorgebirgstypen; die vorwiegonde Wald- 
formation sind hier tiefe Fichtenwiilder oder prachtvolle Buchenbestiinde. Sonst 
sind in dicser tiefsten Region die Nadelholzwaldungen (reine Fichtenwiilder oder 
solche mit eingesprengten Kiefern), was den Unterwuchs anbelangt, ungewohnlich 
arm, nur die Buchenwiilder sind stellenweise interessanter. In dem siidwestlichen 
und teilweise auch mittleren Erzgebirge, wo dasselbe nicht ganz plotzlich in die 
Ebene iibergeht, pflegt auf den Vorbergen diese Zone besonders schon entwickelt 
zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass diese Gegend vor Zeiten iirmer an wiirme- 
liebenden Arten war und das namentlich die Feldwirtschaft und Viehzucht mit 
itarem Einfluss auf die Verteilung der Wiilder ihr Eindringen ermoglicbt hat, 

Heutzutage treffen wir an passenden Orten, namentlich in den licbten Laub- 
holzhainen, auf buschigen und grasigen Lehnen und auf Felsen einzelne wiirme- 
liebende, zum Teil auch pontische Typen, welche aus der Ebene des Vorlandes 
auch ziemlich hoch in die Berge, selbst bis in die Hohe von tiber 600 m empor- 
gestiegen sind.(;1) 

So sind dies z. B. bei Petschau: 

n) Dipse ErscheinunjE; or-wiihnt schon Sachie (a. a. 0. S. 8.), der u. a. das Bupleuruffl 
rotundifolium in der Hiihe von circa 030 m zwisclien Oher-Graupen und Muckentlnirmchen 
gefunden hat. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



2:5 

OYobancho coerulea, Malva pus ill a, Geranium columbinum, 
dissectum, Trifolium alpestre, Thalictrum minus, Vicia lathy- 
I'oides, sonst auf zerstreuten Standorten z. B. 

Centaur ea panicu lata, Diantlius Carthusian or urn, Hier acium 
cym osuin, Co ryda 1 is fabacea,Sempervivurn sobo 1 iferum, Geraniu m 
di varicatum,    Laserpitium   latifoliuin,    Pulmonaria   angustif ol i a. 

In den hoheren Teilen dieser Region iiberwiegt bereits ein mehr zusammen- 
hiingender, fast, ausschliesslich aus Fichten besteliender Waldbestand. Im mittleren 
und nordostlichen Teile sind Buchenwalder mit einem cliarakteristiscben Unter- 
wuclis stark vertreten. 

Torfmoore fehlen hier, nur hie und da treffen wir in den Wiildern kleine, 
sich bildende Moore. Auf den Wieson erblickt man bereits sclion Meum, im Unter- 
Wuchse der Fichten Galium saxatile. 

2. Dia hiihcre Ertvgebirgaregion (die hohere Stufe des Erzgebirges) 
begreift die zusammenhaagende Wald- (Fichten-) Zone mit zahlreichen Suinpfstellen, 
'"it Vorgebirgs- und Gebirgsarten, mit ausgedelmten Torfmooren und cliarakteri- 
stiscben Gebirgswiesen in sich. Zu derselben gesellt sich die eigene Gebirgszone 
des Erzgebirges, welche am besten in der Gruppe des Plessberges bei Abertham, 
des Keilbergs und Ficlitelbergs ausgepriigt, bei Ziniiwald und Reitzenhain ange- 
deutet ist. Sie wird dutch einige Arten charakterisiert, welche nur selten oder 
menials in die niederen Lagen liembsteigen und welche wir bei den betreffenden 
Formationen anl'uhren werden. 

Die eigentliche Hochgebirgszone ist iin Erzgebirge nicht entwickelt, hiicli- 
stens im Keilberg und Fichtelberg stellenweise angedeutet. 

2. Die Elemente der Flora des Erzgebirges und seines Vorlandes. 

Wenn wir una das eigentliche Erzgebirge und den Streifen seines Vorlandes 
V(>r Augen halten, so sehen wir, dass wir es hier mit sehr ungleichartigen Ele- 
ven ten zu tun haben. Das eigentliche Erzgebirge beherbergt in der Wesenheit 
"ur uiittelenropaeische Arten. Endemische Pflanzenarten gibt es dort nicht. 

Im Ganzen konnen nachfolgende Elemente unterschieden werden:"'2) 
1. Die mitteleuropotiischen, speciell hercynischen Arten begreifen in Mittel- 

e,'i'opa zumeist allgemein verbreitete Pflanzen in sich wie Luzula albida 
''hymns ovatus, Silene nutans, Hieracium murorum, Vaccinium 
^yr till us etc. Dieses Element ist wenigstens was die zahlreiche Menge von 
«-rten anbelangt — im Erzgebirge sehr wichtig, obzwar wenig interessant. Einige 
charakteristische, hercynisclie, zumeist der Gebirgsflora angehiirende Arten rechnen 
w'i' allerdings nicht hieher. 

Dagegen gehSren hieher einige mitteleuropaeische, warmeliebende Arten 
(wie z. B. Melampyrum nemorosum, Viola coll in a), welche allerdings im 
Erzgebirge nicht hoch hinaufsteigen. 

'''') Kine Analyst; der wicbtigsten Elemente der bohmischen Flora siehe bei A'. Domin in 
SiUungsber. der kgl. Bohm. lies. Wiss. IF. CI. XVIII. }>.  I'.)   26 (1901). 
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2. Die uiestevropaeisohen Arten sind — wie in Bohmen flberhaupt •—• sehr 
selten. Ein ausgezcichnetes Beispiel ist Teucrium Scorodonia und Digitalis 
p u r p u r e a. 

3. Die praealpinen, der Mehrzahl nach kalkliebenden Arten, welche in der 
Glacialzeit von ihren urspriinglichen Standorten im Gebirge herabgcsticgcn sind 
und sich in den niedrigeren Lagen auf warmen und nalirhaften Substrat festgesctzt 
und dort audi spiiter erhalten baben, fehlen dem hiiheren Erzgebirge zur (liinze. 
Sie kommen nur bis zur Hohe von 600, hochstens 700 m zerstreut vor. 

Beispiele davon aus der Flora des Erzgebirgea sind haupts&chlicli: 
Cotoneaster vulgaris,   Sorbus Aria, IIieraciuin   Schmidtii,';") 

Laserpitium latifolium. 
Haufiger sind sie im Vorlande des Erzgebirgea (ausser der angefuhrten z. !>• 

auch Viburnum Ban tana). 
4. Die Gebirgsarten (auch jene des Hochgebirges),-deren heutiges Areal sich 

vorzugsweise auf die Gebirge Gesamteuropa's bezieht. Allerdings entwickelungs- 
geschichtlich sind sie nicht alle gleichwertig, weil sie zwar dieselbe Gesamtarea 
einnehmen konnen, aber nicht denselben Auagangapunkt baben miissen. Wir rechnen 
hieher bios solche Arten, welche nicht (oder nur sehr selten) in die niedrigeren 
Lagen herabsteigen. M) 

Beispiele hiezu geben, was die Flora des Erzgebirges anbelangt, z. P>. fol- 
gende Arten: 

M u 1 g e d I u m a 1 p i n u m, A thyr i u m a 1 p es tr e, A s p i d i u m L o n c h i t i s, 
S el agin el la ciliata, By cop odium alp in una, Strep top us amplexii'o- 
1 ius, Sweertia pe rennis, Aconitum N a p e 11 u s, Buzu 1 a maxima, Rumex 
a 1 p i n u s. 

5. Die Vor gebirgsarten, welche ebenfalls eine ausgedehntc Verbreitung liber 
die Gebirge Europa's haben, jedoch entweder bios in dem niederen Berglande, wie 
auch im Hochgebirge mit den vorgenannten vorkommen, von bier aus aber hiiulig 
in die niederen Bagen herabsteigen. Sie sind im ganzen Erzgebirge verbreitet und 
sehr wichtig. 

Beispielweise fiihren wir von ihnen an: 
(Die mit einem vorangesetzten A bezeichneten Arten steigen im Erzgebirge 

nicht   in  die hochste Zone hinauf.) 
Galium sax a tile, ,/\ T r o 11 i u a europaeus, A Orchis globosa, 

Amascu 1 a, Primulaelatior, Crepissuccisifolia, Aruncus Silvester, 
ABupleurum  longifol ium,,6)  Geranium  silvaticum,  Melainpyruin 

m) Dasselbe soil auch oben im Gebirge vorkommnn, was mir aber sehr iiiiwahr 
scheinlich achoint. 

r'4) T»as vnreinzelte VorkorameTi der Gebirgsarten in der Ebene beruht moist auf ganz 
speciellen Griinden. 

'•') Dasselbe Iiebt aber auch pontische und vorzugsweise praealpine Standorte; es wiir" 
daher vielleicht richtiger, es als eine praealpine Art anzuftlhren. In BOhmen kommt es sowol in1 

Hochgebirge (so im Riesengebirge in der var. atropurpureum m.) als auch in den wiirmsten Laub- 
hainen (im bohm. Mittelgebirge, Karlsteiner Gegend) vor. 
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silvaticum,   Polygonatum   vert icillatum,   Tri en talis   europaea, 
Monesis grandiflora, Calamagrostis villosa. 

6. Gering ist die Anzal soldier Pflanzenarten des Gebirgea oder des Vor- 
gebirges, deren Areal ein alpines oder alpin-karpathisches ist, welclie jedoch 
Zumeist niclit in den Norden ausstrahlen. 

Das Beispiel einer solchen Gebirgsart ist ITomogyne alpina, einer Vor- 
gebirgsart Prcnanthes purpurea. 

7. Die Borealarten, entweder Gebirgs- oder audi in den niedrigeren Lagen 
einheimische Arten. Hier miissen zwei Kategorien von Arten unterscliieden werden: 

a) Arten, welclie vein Norden Europa's meistenteils auf nielireren Stand- 
orton bis nacb Mitteleuropa zum alpin-karpathischen Systeme vorsclireiten. 

Beispiele: Mai axis paludosa, Listera cordata, Scheuchzeria 
Palustris, Betula nana. 

b) Solclie boreal-arktische Arten, welclie vorzugsweise die gauze deutsclie 
^lederung uberspringen und erst an der Grenze des Sudeten- oder audi alpirt- 
lc<irpatliiscben Systemes als beinorkonswerte Relikte aus der Glacialperiode er- 
^cheiuen. 

Als Beispiel dient ira Erzgebirge Oxycoccos microcarpa. 

8. Pontische Arten (im weitesten Sinne des Wortes), d. i. solche, deren Ent- 
^ckelungscentrum in SO und 0 Europa's liegt und. welclie man zum grosseren 
jfe«e als Eiuwanderer aus der postglacialen Steppenzeit ansehen muss. Im engeren 

"nie des Wortes gehoren hielier besonders pannonische oder danubiale 
Arten, •") welclie in der von der Donau angedeuteten Richtung zu uns einge- 
,lnil<gen Hind und die sich von Biihmen aus nodi zum Teil — walirsclieinlicb liings 
( er Kontaktlinie des Erzgebirges und des Tetschner Sandsteingebirges, etwa in 
1 w Umgebung von Nollendorf — audi nach Sachsen bin zu verbreiten verinocbten. 

<iS sind dies nieist Prlanzen der Steppen, Felsen, der trockeneu warmen Leiten,  der 
'"itenreiclion Grasflur, oder auch Hain-, niemals aber Wald- oder Torfmoorpflaiizen. 
m eigentlichen Erzgebirge fehlen Bie ganzlich, nur in dessen niedrigster Zone 

,s- S, 23.) kommen sie ganz vereinzolt vor. im Vorlaade des Erzgebirges sind sie 
•^gegen stark vertreten. 

Wir fiiliren von dortselbst einige der markantesten Typen an: 

Stipa pennata, Oar ex humilis, Melica ciliata, Po ten til la are- 
ola, recta,  Erysimum crepid ii'olium,  Artemisia pontic a,   Adonis 
e'"» a 1 i s,  Campanula b o n o n i e n s i s,   Orobancbe a r e n a r i a,  V e r o n i c a 

austriaca, Pulsatilla pratensis. 

Auch einige  Pflanzenarten  der Wiesenmoore und viele Pflanzen  der Salz- 
lesen gehoren in diese Gruppe, wie F. I Hick r;r) ri chtig bemerkt hat. 

'"') Vrgl. K. Domin „Dritter Beitrag" a. a. 0. S. 13—19, 23—24. 
::) Bot. Centralbl. Beih, X. 19-22 (1901). 
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3. Der phytogeographische Kontrast des Erzgebirges zu den benach- 
barten Gegenden und den iibrigen bohmischen Gebirgen. 

Der Charakter eines jeden Gebirgcs sticht am bestea hervor, wenn wir das- 
selbe mit anderen, ihm entweder durch seine Lage oder durcli die Ausbildung der 
Formationen nahe stelienden Gebirgen vergleichen. Deshalb ist es von ganz boson- 
derer Wichtigkeit, dass vom Standpunkte der vergleichenden Phytogeographie das Ver- 
haltnis des Erzgebirges eincrseits zu den benachbarten Gebieten, anderseits zu den 
miichtigsten anderen bohmischen Gebirgen — dem Iliesengebirge und dem Bohmer- 
walde — festgestellt werde. llevor wir jedoch an die Darstellung dieses phytogeo- 
graphischen Kontrastes herantreten, miissen wir ein Verzeichnis der Leitarten der 
Erzgebirgsflora voransenden. 

Im folgenden ist die Aufzahlung der wichtigsten dieser Arten gegeben, 
wobei die zuerst angeiuhrtcn und mit !! bezeichneten Arten im Erzgebirge heimisch 
sind, wiihrend sie im Rieserigebirge und Bohmerwalde fchlen. Arten, denen ein A 
hinzugefiigt ist, sind gemeinsame Angehorige der Erzgebirgs- und Bohmerwalds- 
liora, fehlen aber im Iliesengebirge, wiihrend Arten mit dem Zeichen -j- im Erz- 
und Iliesengebirge, keiueswegs aber im Bohmerwalde wachsen. Arten, welche rait 
keinem vorangesetzten Zeichen versehen sind, gehSren alien ?» Gebirgsziigen ge- 
meinsam an; wenn hinten ein X beigefugt ist, so kommen sie ancli im Brdy- 
gebirge vor. Ein hinten angefttgtes D deutet an, dass die betreffende Pflanze aucb 
im bohmischen Mittelgebirge vorkommt. 
!! Meuin atliaraanticum'iH) 
!! Orchis globosa D 
1! Cal amagrostis m on tan a 
!! Thlaspi alpestre X • 
!! Hypochoeris maculata D 
!! Dianthus silvaticus X D 
!! D igitalis purpurea 
!! Pastinaca opaca X 

lie t u la n ana7") „     .    , ' Nur in den 
Luzula maxima Vorbergen dea 

A Phyteuma nigrum Behmerwaldes 
A Oxycoccos microca rpaT3J 

Geum rivale X (Q) 
Itiimex alpinus71) 

|- Orchis mascula D 

!!  Li Hum bulb if erum 
!! Eriophoru m gracile 
!! Hieracium barbatum D 
!! Teucrium Scorodonia 
II Ajuga pyramidalis0ilj 
II A r c t o s t a p h y 1 o s o f f i c i n a I i s 
!! Senecio palustris 

I (A)Tliesiuin pratense"1) (X) 
(A) (! h a in a e b axus a I p e s t r is 

| (A) lierm i n in m mo no r ch i S1! 
A E r i c a c a r n e a 

+ Potcnti 11 a procumbens X D 
1   Epilobi u in tri gonuin 

h G a 1 i u in s a x a t i 1 e 
a) Audi im Isergebirge. 
60) Audi in den Vorbergen des sttdlichen Bflhmerwaldes. 
7o) Auch im Isergebirge. 
") Audi im Pilsner Brdygebirge. 
'*) Auf den Wiesen bei Kriiman und Hohenfort; wurde aber daselbst schon langereZei' 

nicht mehr beobachtet. 
'") Aurh im Isergebirge. 
74) Aucli im Adlergebirge. 
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l~ G-entiana obtusifolia 
Drosera longifo I i a 

' Troilius europaeusX CI 
"*• Lotus uliginosusXTr') 

4- S e 1 a g i n e 11 a c i 1 i a t a 
+ Aspidium Lonchitis (D) 

I Botrychium matricariaefoliumX 

Blechnum S pi cant X 
»t h y r i u m a 1 p e s t r e 
Aspidium 1 obatum 
N e p h r o d i u m o r e o p t e r i s 
B o t r y c, h i u m r u t a e f o 1 i u m X 
Lycopodi uni alpinum 

annotinum X 
S el ago76) X 
i n u n (1 a t u in 
com pi a n a tu in (•) 

* i n u s u 1 i g i n o 8 a 
ftumex arifolius 
Epipogon aphyllus 
^ymnedonia a lb id a 
Listera cordata 
Polygonatura verticillatum XL 
^•'eptopus amplexifolius 
^ c h e u c h z c r i a palustris 
Luzula sudetica 
^"lopnorum vaginatum X ('—0 
0 c i r p u s c a e s p i t o s u s 
^arex pauciflora 

1 i m o s a 
1>()a sudetica X 
^aiamagrostis v i 11 o s a X L) 
Festuca silvatica X (•) 
^ n a p h a Hum n o r v e g i c u in X 
A,,nica montana X • 
J'ablB Halleri X 
'"''"iinculus aconitifolius 

Aconitum Napellus 
? Stoerkeanum") 

Petasites a 1 b u s X • 
Homogyne a 1 pin a X 
C en t au r e a P h r y g i a X D 
C i r s i u ra h e t e r o p h y 11 u in X CI 
Senecio rivularis 
M u I g e d i u in a I p i n u in (X) 
Grepis succisifolia X LI 
11 i o r a c i u in f 1 o r i b u n d u m (G) 
Melampyrum si 1 vaticuin X 
Veronica montana X (LI) 
Lo nicer a nigra X CI 
0xycoccos palustris X 
Andromeda p o 1 i i i o 1 i a (? X) 
Vaccinium uliginosumX 
Ledum palustre (? X) 
P i n g u i c u 1 a vulgaris 
Sweertia perennis 
Sedum villosum (? X) 
E p i 1o b i u m nutans 
Aruncus Silvester X D 
Rosa a 1 pin a X C 
Imperatoria Ostruthium 
M y r r h i s o d o r a t a 
Chaerophy 11 urn aureum X CI 
Geranium silvaticum • 
Melandryum silvestreX CI 
E m p e t r u m nigrum 
Lunaria rediviva I ! 
Circaea alpina X 
Sagin a Linnaei (I I) 
V i c i a s i 1 v a t i c a X ' I 
G h r y 8 o s pi e n i um op p o s i t if o 1 i u mTS) X 

7:') Kommt auch in den Vorbergen des ISdhmerwaldcs, aber nicht im eigentlichen BOhmer- 
*alde vor. 

'"'•) Ascherson hat OK vor Jahren auch im bOhm. Mittelgebirge  am Mileschauer gefunden 
77) Filr das Erzgebirge sehr zwoifelhaft! 
T8) Ant' dem Koilberge im hoehstcn Erzgebirge soil das dort vor Jahren angepllanzte 

edelweiss (Leontopodium alpinum) vorzltglich gedeihen. Vergl. /.'. Bernau in Otto't „0echy" Toil. 
*' (Das Engeblrge und das Egergebiet) p. mo (1896). 
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Damit, hiitten wir eine, wenn audi kurzgefasste Aufzfthlnng der Leitarten 
des eigentlichen Erzgebirges gegeben und konnen wir unsriunmehr mit den einzelnen 
Gebieten mid ihrem gegenseitigen Verhaltnisse zu unserem Gebirge befassen. 

1. Das Vorland des Erzgebirges. 

Es wurde scbon wiederholt geschlldert, welch' auffallender Kontrast zwischen 
der Flora des, Vorlandes des Erzgebirges und jener des eigentlichen Erzgebirges 
auf der bohmischen Seite herrscht. Diesen phytogeographischen Kontrast bier naher 
auseinanderzusetzen hatte keine Bedeutung, weil von irgend einer Analogie oder 
Aehnlichkeit gar keine Rede sein kann. 

Im Erzgebirge iiberwiegen .'5 Formationsgruppen: die des Waldes (Fichten- 
und Buchenwalder), der Wiesen und der Torfmoore. im Vorlande des Erzgebirges 
ist nicbt eine einzige dieser Formationen typisch vertreten; statt (lessen sehen wir 
auf nicht fehlmiissig kultivierten Flachen llaino (namentlich Eichenbestande) neben 
Futtergraswiesen Sauer- und Salzwiesen, eine reiche Teichflora, ausserdeni abet" 
auch Formationen der Felsen, trockenen, grasigen Lelinen und geroischten licliteO 
Gebiische. 

Schon aus dieser absoluten Verschiedenheit der Formationen des Erzgebirges 
und seines Vorlandes gelit horvor, dass hier eine Aehnlichkeit unmoglich ist, und 
deshalb entfallt auch jede weitere Vergleichuug. 

Auf der sich sanft neigenden siichsiscben Seite ist allerdings der UebergaDg 
der erzgebirgischen Flora nicht so plotzlicb, obzwar auch bier die charakteristischeD 
Arten der hoheren Region des Erzgebirges sicb allmalich verlieren und nur einige 

Vorgebirgstypen l)is in die nach SW offene sachsische Ebene herabsteigen. 

2. Das Tetschner Sandsteingebirge. 

Dieses Gebirge ist vermoge seiner phytogeographischen Ausgestaltung deio 
eigentlichen Erzgebirge nahe verwandt, da es, ebenso wie der Kaiser- uno 
Bohmerwald, den hercynischen Charakter bewahrt, Dieses Gebiet ist aber nod' 
einformiger als das eigentliche Erzgebirge, wenngleich einige, der Sandsteinunterlag0 

entsprechende Formationen, welche im Erzgebirge hochstens schwach angedeutftt 
sind, hier zur scbonen Entwickelung gelangen. 

Den nitheren phytogeographischen Kontrast bedingen hauptsachlich: 

A s p i d i u m I! r a u n i i 
If y m e n o |» Ii y 11 urn  tunbridgense ) 
Zahlreiche Moose! 

Viola b if I or a 
Struthiopteris germanica7ft) 
Teesdalia nudicau 1 is 

Eine wiclitige, gewiss wildvvachsende und stellenweise sehr gesellig auftr6' 
tende Leitart ist auch Digitalis purpurea,. 

Sonst treffon wir von Leitarten des Erzgebirges hier auch StreptopUs 

amplexifolius, Galium saxatile, Phytouma nigrum, Arabis Hallet'1' 

'«) Vrgl. audi ih-iiilr. „Der hercynische Florenbezirk" S. 688, 
8U) Dieses allerdings erst in der siichsiachen Sehwein. 
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Thlaspi a,l]> est re, Gal ania.gr o si, is villosa, Ledum palustre, Circaea 
alpina, Gliry sosp leniu in oppositifo liuin, Blechnujn Spicant, Luna- 
fia rediviva, Festuca silvatica u. a. 

Torfnioore Bind nicht entwicke.lt, deshalb fehlt audi die Mehrzahl der Moor- 
pflanzen oder es kouunen dieselben nur als Seltenheit vor. 

•".. Das bohmische Mittelgebirge. 

Mit dem eigentlichen Erzgebirge hat es nichts gemein, wenngleich einige 
(wit D bezeichnete) von den angefuhrten erzgebirgischen Leitarten audi in den 
hoheren Zonen des Mittelgebirges anzutreffen sind. Bei oberflachlicher Vergleichung 
scheint die Aehnlichkeit der Orchideenwiesen des Mittelgebirges81) mit einigen 
Wiesen des Erzgebirges sehr auffallend zu sein, aber diese Aehnlichkeit ist, vvie 
vv'r bei den Wiesenformationen nachweisen werden, eine mehr nur scheinbare. 

Aul' den Wiesen des Mittelgebirges wachst zwar vor den angefiihrten Erz- 
gebirgsarten z. B. Orchis globosa, in as cu la, Thlaspi alpestre, Ore pis 
succisifo 1 ia, Cen taurea Phrygi a, Tro 1 li us e uropaeus, IIypochoeris 
•Daculata, in ilirer Nahe Polygonatum verti cillatum u. a. und audi die 
kaltere Zone der Nadelholz- (vorzugsweise Fichten-) Waldungen82) erinnert durch 
einige Arten (so Calamagrostis villosa, Potentilla procumbens [aller- 
,n»gs sehr selten], Girsium heteropliyll u in, Prenanthes u. a.) an die 
Walder des Erzgebirges, aber iin Ganzen ist die Pflanzenphysiognqmie beider Ge- 
oiete giinzlich verschieden. 

4. Der Bohmerwald. 

Der Bohmer- und Kaiserwald sind durch ihre Flora dem Erzgebirge nahe 
Ve''wandt und die phytogeographische Aehnlichkeit dieser beiden Gebirgsziige ist 
1,1 die Augen springend. Iin Bohmerwalde wiederholen sich alio Formationen, welche 
wif iin Erzgebirge kennen gelernt liaben, aussjerdein ist die Flora der Gebirgsseen 
Ul>d in den hochsten Lagen — so namentlich auf dem Gipfel des Arbers — auch 
•"6 Hochgebirgsflora vorhanden. Jene Pflanzen des Erzgebirges, welche der Bohmer- 
^aldflora fehlen, sind schon angefuhrt worden (s. S. 26) und es eriibrigt uns bios, 
e,ne kurze Aufzahlung jenor Typen zu geben, welche der Bohmerwald gegeniiber 
Qem Erzgebirge beherbergt. 

Es waren dies liauptsiichlich die nachfolgenden: 
(Die dem Riesengebirge fehlenden Arten sind mit einem vorangefiigten A 

bezeichnet). 
Al I osurus crisp us A Sparganium affine 
Isoetes lacustris IMileum alpinum 

A — echinospora A Poa alpina 
Eriophorum alpinum Agrostis rupestris 
Carex irrigua Juncus trifidus 

S1) Vrgl. K. Domin „l)as bbbm. Mittelgebirge" a. a. 0. S. 114-121. 
82) So besonders in der weiteren Umgebung  fon   Radelstein  und   dann in   dem Striche 

0n Aussig gegen Leitmeritz zu, auf dem rechten Blbeufer (Nemschen-Babinaer Gebirgszug). 
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A Salix grandifolia 
A —• myrtilloides 

Hieracium aurantiacum 
A Doronicum austriacum 
A S e n e c i o s u b a 1 p i n u s 
A Willemetia apargioides 
A I'Onicera coerulea 
A Gentiana pannonica 

A S o 1 d a n e 11 a a I p i n a 
A PedicularisSceptrum Carolina 
A Drosera intermedia 

Cardamine resedifolia 
Epi 1 obium anagallidifolium 

A Meum Mutellina 
A Nupliar pumilum. 

5. Das Riesengebirge. 

Das Erzgebirge ist — wie schon aus dem Vorangeschickten zu erselien ist - 
infolge seines Gesamintcharakters dem Tetschner Sandsteingebirge, dem Bohmer- und 
Kaiserwalde und dem gesamten Brdygebiete nalie verwandt, dagegen ist es, so wie 
alio angefiihrten Gebirgsziige vom Riesengebirge stark abweicbend, weshalb audi 
Drude in neuerer Zeit dieses Gebirge von den anderen hercynisclien Gebirgen 
Deutachlands und Bohmens trennt.83) 

Das Riesengebirge ist schon vermoge seines Banes wie geschaffcn fur ein-8 
reiche Auspriigung von Gebirgs- und Hochgebirgsformationen, welche in diesem 
Gebirge audi wirklich cine vielseitige Gliederung aufweisen.84) Es wiirde uns dabef 
aucli weit fiihren, wenn wir alle Leitarten des Kiesengebirges, welche dem Erzge* 
birge fehlen, anfiiliren wollten, da ja doch beide Gebirge schon vermiige ihreS 
Gesamtcharakters von einander so bedeutend abweichen und jedcs derselben iiber- 
liaupt einem anderen Florenbezirke angchort. 

Schon tSachsesr') zahlt im Riesengebirge urn 150 Gebirgsarten mehr als if 
Erzgebirge. Kell,*6) welcher sich auf die Angaben Fiek's und UechtriWs Flora von 
Schlesien sttitzt, fiihrt an, dass in der Zone zwischen 330—1200 m die Flora des 
Erzgebirges 104, jene des Riesengebirges aber 891, also bedeutend mehr als achtuial 
so vie] Arten hat.87) 

Die Flora des Riesengebirges enthalt eine Reihe alpiner Arten, welche hie* 
ihre nordlichsten Standorte haben, ferner alpin-fearpathische oder solche Ai'tefli 
deren Verbreitung von den Alpen iiber das Riesengebirge bis zum hohen Norden 
fortschreitet. Aber das Riesengebirge bildet aucli die Sfidgrenze fur einige boreal^ 
Arten, anderen Arten des hohen Nordens dient es als Verbindungsbriicke fur ihi'e 

Verbreitung in die siidlicheren Gebirgsziige Europa's. Neben den bemerkenswerto11 

Borealarten, welche sich im Riesengebirge aus der Glacialzeit erhalten haben unn 
welche heutzutage schon nirgendswo   anderwiirts   ausserhalb  ihrer  liochnordischcn 

8:!) Dabei hat cr aber (mit Ausnahme ties Bcihmerwaldes) den grdssten Teil SiidbohmeiiS) 
der — wie icli schon wiederholt gezeigt hahe — exclusiv horoynisch ist, in seinen hercyniscben 

Florenbezirk nicht einbegrifien. 
sl) Fur eine schnelle Orientation vrg. Zeiske „l)ie Pflanzenformationen der Ilochsudeten • 

Beib. z. Bot. Centralhj. XI. (i (1902). 
flr') A. a. 0. S. 25. 
!"») Dresdner Jsis" Jahrg. 1883 S. 11, 
fiT) Nach der neuen Flora von Schlesien von Th. Schube (1004) ist dieses VerhaltniS na' 

tiirlich gewissermassen verandert. 
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Heimat und dera genannten Gebirge vorkommen, hat dasselbe  aucb mehrere inte- 
ressante endemisclie Formen. 

TJnd eben durch diesen, seiner Wesenheit nach alpin-arktischen Gesamt- 
charakter, durch die reiche, verschiedenartige Gebirgsflora unterscheidet sich das 
Riesengebirge wesentlicli von den hercynischen Gebirgen, dass eine specielle Ana- 
lyse dieses gegenseitigen Verhiiltnisses ein ganzes, eigenes Kapitel erfordern wiirde. 

4 Der Einfluss des Substrats auf die Verteilung der Formationen.'*) 

Alle Hauptgesteinsarten des Erzgebirges, der Gneiss, Glimmerschiefer, Granit 
und Porphyr sind, was ihre Bedeutung fur die Pflanzendecke anbelangt, ira Ganzen 
ShMchwertig, indem sic durchweg einen kiesigen, nahrungsstoffarmen Boden bilden, 
fciinzig und allein die Basalte, welche stellenweise vereinzelte Kuppen, anderwarts 
Wieder einzelne Gipfel ini arcliaisclien Gebirge bilden, verhalten sich in dieser 
Beziehung einigermasscn anders. Soweit als sich die Basaltgipfel ini hochsten Ge- 
birge vorlinden, beinerken wir, dass ihr unter giinstigen Verhiiltnissen so rnachtiger 
lMl|Huss auf die Vegetation sich fast vollstiindig verliert und dass sonach hier der 
Einfluss edaphischer Faktoren durch klimatische Faktoren neutralisiert ist (vrgl. 
'• 6). Dieselben, rait Wiesen Oder Grasheiden abwechselnden Nadelholzwalder 
ei'strecken sich hier ebenso, wie auf den benachbarten Gipfeln des Urgesteins. 

Nur stellenweise, so namentlich auf der saclisischen Seite und bios auf nie- 
dr'geren Kuppen (600—800 m) macht sich der Einfluss des Basalts geltend, so 
7'- B. auf dem Geising bei Altenberg, auf dern Spitzberg bei Gotta, auf dera Pohl- 
erg, Scheibenberg und anderwarts. Sehr treffend macht davon 8achseaB) Erwahnung, 
udern er sagt: „Ueber den ganzen Kanim sind als Auslaufer dvv grossen Basalt- 
Ol'fflation NordbBbmens isolierte Basaltkuppen verbreitet, die insofern 
'" oesonderer  Beziehung zur Gebirgsflora stehen,   als sic in der 

,eRol die einfermige Vegetation desUrfelsbodens durch Mannig- 
I'^igkeit und Ueppigkeit der Pflanzenformen unterbrechen. Da 

8,6 sich meist in steilen Kuppen, Flatten oder Kegeln fiber den Gebirgsgrat erheben, 
So liegen nun zwischen ihnen ausgedelinte muldenartige Vertiefungen, die besondera 
J,,r Bildung der Hochmoore geeignet sind;   auch  sind  die Basaltberge ge- 

01'nlich von Wiesen bedeckt, die dann fast iminer durch grossen 
1 fid '•"•iizenreic h turn sich auszeichnen, so z. B. etc." 

Auch Drude"") fiihrt einige interessante Belege an, wobei er sich besonders 
a,,t die Arbeit FriscWs fiber den Pohlherg sttitzt.0') 

9o 8"^ Vre'-   Domin in   „^iva" XIH  8 (1'.)()i)  uuil   „Das  biihm.   Mittelgebirge"   a   a.  0. S. 
^o-2S0. 

89) A. a. 0. S. 5. 
'"') Der hercynische Florenbezirk. S. 559. 

a  . ) Drude ftthrt an, dass auf doin  Poblberg  Ribes   a I pin urn   und  Lycopodium 
'    go die einzigen, der Ilohe von 800 m entsprechenden Montanarten darstellen. Die erstere 

.    , S    ',cr 'n Bohmen  wenn  auch nicht  durch   ihren Ursprung (sie  scheint  sich   den  sogen. 
ipinen Arten anzuscMiessen), BO doch durch ihre gegenwiirtige Verbrcitung eine bezeichnende 

P lanze, die sich mit besonderer Vorliche aufdcr Itasaltunterlagc ausicdelt. Vrgl. auch Domin ,D as bohm. Mittelgebirge" a. a. 0. S. 81. 
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Im ganzen mflssen wir ztigeben, dass der Einfluss der Basalte im eigentH- 
cben Erzgebirge weitaus geringer ist, als im Mittelgebirge. Nur die Buntheit und 
Mannigfaltigkeit der Wiesenformationen (einige charakteristisclie Orcbideen!) erinnern 
an die Urwiesen des Mittelgebirges. In diesein Sinne sind wir berechtigt, diese 
Basaltkuppen als Verbindungsbriicke anzusehen, iiber welcbe einige Pflanzenarten 
aus dem bohmischen Mittelgebirge nacli Sachsen eindringen.92) Einen ahnlichen 
Gedanken hat audi Kdl'M) geiiussert, welcher aber init Unrecht audi Gentiana 
olitusifolia zu jenen Arten ziihlt, weldic an niedriger gelegenen Stellen auch 
das Erzgebirge uberschreiten konnen. 

In den niedrigcren Lagen ist. auch auf der bohmischen Seite der EinfluSS 
der liasalte selir durchdringend, so im Egei'flussgebiete und in dem ganzen Streifefl 
des erzgebirgischen Vorlandes. Die hereynischen Arten werden bier auf den Ba- 
salten auffallend seltener (wiewohl noch stets reichlicli vertreten), wogegen sich die 
pontischen und praealpinen Arten verinehren. 

Die Kalksteine, welcbe im Erzgebirge stellenweise in ziemlich maehtigen 
Adern, aber liberal! nur untergeordnet, auftreten, haben keinen Einfluss auf die 
Pflanzendecke, ja - soweit icli Gelogenbeit hattc zu beobachten — auch nicbt 
eininal auf die Moosflora. 

'•'2) Die wichtigste Verbindungsbrtlcke stellt una aber wolil die Nollendorfer Gegend voi-' 
»a) Dresdncr „Isis" 1883, S. 11. 
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C Die Gliederung und Auspragung der Forma- 
tionen im Erzgebirge. 

I. Die allgemeine Gliederung der Formationen. 

Im eigentlichen Erzgebirge herrschen in dessen ganzem Verlaufe von Schon- 
bach bis zum Tetschner Sandsteingebirge fast tiberall gleiche oder doch wenigstens 
ahnliche Existenzbedingungen; iiberall iiberwiegt das arme, sterile Substrat, es mag 
.les nun der Glimmerschiefer oder Gneiss, im westlichen Flflgel der Granit und 
lrn ostlichen der Porphyr sein — allenthalben begegnen wir einein rauhen, feuchten 
Klima und es ist daher nicht zu verwundern, dass hiedurch die einheitliche, cha- 
rakteristische, aber bis zum Ueberdruss sich wiederholende Physiognomie des ganzen 
Gebirges bedingt ist. 

Auf den Hochebenen und in den Kesseln bildete sich im Verlaufe der Zeit 
tfurch Verwitteruug des archaischen Gesteins ein weisslicher oder grauer, undurch- 
lii88iger Letten, wodurch die wichtigste Bedingung fur das Entsteheu der Torfmoore 
Segeben wurde, namentlich in den Gobirgsgegenden, wo haufig schwere Nebel wallen, 
Wo starke Taubildung, eine niedrige Temperatur und eine bedeutende Menge von 
Niederschliigen die Regel bilden. 

Hauptsacblich auf den Abhangen, auf denen allerdings keine Torfmoore 
"ntstehen konnten, bedecken den Boden entweder iippige Wiesen, oder wenn das Sub- 
strat trockener ist, Heidebestande und Borstgrasmatten. Sonst uberwiegen, freilich 
auf den grossten Flachen, Waldformationen, welche dem ganzen Gebirgszuge den 
^barakter aufpragen. Ihr Unterwuchs ist nicht nur von der Baumart, sondern 
a,lch von der Feuchtigkeit, Boden beschaffenheit und von der vertikalen Hohe 
abhangig. 

Demnach ist auch die Gliederung der Formationen im Erzgebirge im Ganzen 
Hrfach. In dem Streifen des erzgebirgischen Vorlandes gestalten sich natiirlich 

(,lese Verhaltnisse viel komplizierter. Felsen- und Haiuformationen fehlen dem 
e'gentlichen Erzgebirge fast giinzlieh. 

Die Gesamteinteilung der Formationen des Erzgebirges ware otwa folgende: 
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A. Nattirliche Formationen mit einheimischen Arten. 

I.  Waldformatio- 
nen 

a) Das eigentliche Erzgebirge. 

a) Die mittlere und obere Ermgebirgsstufe. 

F i c h t e n w ii 1 d e r. 
Formation   dor   Wald- 

wildbiiche 
Buchenwalder. 
Gemischte Wii 1 der. 

2.  Hochmoorfor-   J 
mationen I (Mehrere Facies). 

3.   Wiesen• forma- 
tionen 

Vorgebirgswiesen. 
Gebirgswiesen. 
Gebirgsmatten. 

^ Hei deform at i on e n. 

Die Grasheiden. 
Die   Moos-   und   Flech- 

tenheiden. 
Die Call una-Hei den. 
Die bllitenreichen   Hei- 

den, 
Die a as Hochmooren ent- 

s t a n d e n e n II e i d e n. 

(1) Die niedrigste Stufe den eigentlichen Erxgebirges. 

Fel serif ormati one r\, Kiefernwalder, gemischte Laubholfl" 
haine, Birkenhaine, h al bxerop hile Gebflsche, xerophile und meso- 
phile Lehnen, Sandfluren, Teiche u. s. w. 

b) Das Vorland des Erzgebirges. 

1. 11 ainfor mationen. 
2. fluf/effor mationen. 
3. Felsenformationen. 
4. Wiesen/or mationen. 
5. Die Teichflora. 

B. Der kultivierte Teil und Formationen, welche die Feldkultur be' 
gleiten mit teilweise bios einheimisch gewordenen Arten. 

1. Die Formation der Buderal- und Feldpflanzen. 
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II. Sehilderung der einzelnen Formationen im eigentliehen 
Erzgebirge. 

l   Die Waldformationen. 

Die Walder, Moore und Wiesen sind gewiss 3 Formationen, welche einst 
das ganze Erzgebirge beherrschten. Allerdings gaben die Walder den Gesamtcha- 
I'akter an; die Torfmoore des Erzgebirges nahern sich denselben dadurch, dass 
s'e vorzugsweise von mftchtigen Knieholzbestanden bedeckt sind. Aber ohne Zweifel 
s,ud aucb die Wiesenformationen im Erzgebirge ursprunglich, indem sie sehon in 
der grauen Vorzeit sich in der Nachbarschaft der Hochmoore und der Walder 
ausbreiteten. Eine geniigende Unterstiitzung dieser Ansicht ist die ungewohnliche 
Verbreitung des Meum athamanticum sowie vieler anderer charakteristischer 
"nd ausschliesslicli wiesenbewohnender Arten. 

In demselben Sinne aussert sich Sachse, welcher sein interessantes Kapitel 
»veranderungen der Flora des Erzgebirges in historischer Zeit" init folgendem 
Resume abschliesst: „I>as Erzgebirge hat in historischer Zeit dieselben Pflanzen 
ln den namlichen Hauptformationen besessen; partielle Aenderungeu in der Zahl 
und Verteilung der Species sind durch Kulturverhaltnisse eingetreten, jedoch immer 
"Juerhalb gewisser Grenzen geblieben".84) 

Schon die iiltesten Antoreii bemerken, dass sicli im Erzgebirge sowohl Hoch- 
moore als audi Wiesen neben ausgedehnten Urwiildern ausbreiteten, in welcher 
Beziehung durch den spater betriebenen Bergbau allerdings bedeutende Verande- 
rungen eingetreten sind. So sagt Albinus (Meissnische Bergchronik) schon imJ. 1590 
Wortlich: „I)io gegent, da jetzo der Joachimstall gebawet, hat vor zeiten die Gon- 
radsgriien gchcissen, wegcn der schonen Wiesen, wie mans dafiir belt, so des orts 
io der grossen Wihlnus gelegen".05) 

Uebrigens weist audi der Ausgang sehr vieler Ortsnamen auf — griin auf 
(ue Existenz ausgedehnter Wiesenkomplexe schon in uralter Zeit bin. 

Das Erzgebirge ist noch heutzutage die waldreichste Gegend Bohmens. 
^rotzdem aber bieten die Waldformationen an und fur sich nur wenig Interessantes. 
Besonders die Fichtenhochwalder mit minder gutem Humus und auf trockenerem 
Substrat, oder audi die Buchenwalder in jenem Stadium, wo der Blattwuchs den 
°oden am meisten beschattet, sind fast jeden Unterwudises bar; nur wenige Arten 
wiederholen sich hier bis zum Ueberdruss. Dagegen pflegt der lichtere Buchen- 
uochwitld (sofern der Boden nicht zu sehr seicht und trocken ist) in der Itegel 
dnen uppigen Unterwuchs zu haben. Die Fichtenwalder sind nur dann mannigfal- 
Mger, wenn sie mehr Feuchtigkeit besitzen. Ueberhaupt konzentriert sich die iippige 
u"d mannigfaltige Auswahl der Pflanzen auf den feuchtcn Waldhumus; die grosste 
Entwickelung   erreicht  dann diese iippige Vegetation  bei den Wiesenbiichlein und 

04) Sachse a. a. 0. S. 35. 

'"•') Vrgl. Sachse a. a. 0. S. 31. 
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Wildbiichen des Waldes, welche sich oft unter der dichten, in alien Nuancen der 
griinen Farbe spielenden Pflanzendecke verlieren, von welcher sich dann einige 
schon bliihende Pflanzcnarten dieser Formationen dekorativ abheben. 

Wie gross der Einfluss der Feuchligkeit auf den Charakter der Vegetation 
ist, sehen wir am besten dann, wenn — was haufig geschieht — dieselbe Pflanzen- 
gesellschaft, welche die Bachufer und die Sumpfstellen im Waldesschatten schmuckt, 
unveriindert sich auch auf solche Stellen weiter erstreckt, welche kaum hie und 
da von dem lichten Bestande des Gestrauchs beschattet sind. 

Langs der Wildbache dringen zuweilen auch die Leitarten des Fichtenunter- 
wuchses in die Buchenwalder ein, obzwar man sonst ohne besondere Ursachen 
eine ahnliche Vermengung der Fichten- und Buchenelemente nicht zu beobachten 
Gelegenheit hat. 

a) Die Fichtenwiilder. 

Dieselben stellen una den verbreitetsten Typus der Erzgebirgswalder vor; 
es sind dies zumeist reine Bestande der Leitart (Picea ex eels a), welche hier 
in beiden, von I'urkyne beschriebenen Spielarten vorkommt, wovon die eine (var. 
clilorocarpa) die jungen Zapfen hellgriin, die Zapfenschuppen grosser und ge- 
ringer an Zahl, die zweite die jungen Zapfen dunkelviolett (var. erythrocarpa), 
die Schuppen kleiner und zahlreicher hat. Als Seltenheit findet man in den Waldern 
zerstreut auch die sogen. Schlangenfichten (var. vim in a lis), so z. B. in dem 
Kalkofner Hevier bei Moldau (iiber 100 Exemplare), deren Ursprung liier unbekannt 
ist und die sich durch den eigenen Samen fortpflanzen. Wahrscheiiilich wurden sie 
einstens mit Waldsainen zufiillig eingeschleppt. 

Urwiilder im eigentlichen Sinne dieses Wortes, d. h. seit undenkiichen Zeiten 
von der Hand des Forstmannes unberiihrte Waldflacheii, wie dies z. B. der Lukener 
Urwald unter dem Kubaniberg im Bcihmerwalde ist, gibt es heutzutage im Erzge- 
birge nicht. Allerdings ist es bekannt, dass dergleichen Urwiilder sich von den 
forstlich gepflegten Wiilderu (die urspningliehen Baumarten miissen nattlrlich bei- 
behalten werden I) eher nur durch die Totalphysiognomie als durch den Unterwuchs 
unterscheideu. In der hbheren und feuchteren Zone des Erzgebirges dehnten sich 
einst gewiss reine Fichtenurwiilder aus, welche vielleicht hie und da mit beige- 
mischten Tannen oder kleineren Tanneubestiinden und einzelnen eingesprengten 
Ebereschen abwechselten. 

Die Fichte selbst, deren Area96) von Siidfrankreich unaufhorlich gegen NO 
fortschreitet,97) hat ihre Heimat in der feuchteren Zone und liebt auch einen feuch- 
teren Boden, auf welchem sie dann die grosste Widerstandsfahigkeit im Kampfe 
mit anderen Waldbiiumen iiussert. Wenn wir den Vevlauf dieses Kampfes von den 
nicdrigst gelegenen Zonen bis zu den hochsten beobachten, so konnen wir mit nur 

9S) Vrgl. die nach J.   Ilnlmhoe   gezeichnete   Verbreitungskarto   in   Kirohner-Loew-Schroter 
„Lebenageschichte der Bltttenpfl. Mitteleur." Bd. I. S. 102 (1904). 

•7) Drwle bezeichnet dieae Area mil; Mb1 = erweitertes mittelenropfteisch  bnreales Areal. 
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unbedeutenden Abweichungen bios die beztlglich Siiddeutsclilands so schon gegebene 
Schilderung R. Gradmann's wiederholen.98) 

In der niedrigsten Zone, beilaufig bis zur Hohe von 300 m, mancbmal auch 
ooher (auf felsigem Substrat stellenweise noch bis 500 m) iiberwiegen auf dem 
s'idlichen Fusse des Erzgebirges gewohnlich Hain- (hftufig Eichen-) oder geuiischte 
Waldbestftnde, immer mit Laubhtilzern; auf sandiger Unterlage9") schlagen Kiefern, 
Birken u. a. am liebsten ihren Sitz auf. 

Schon von 300 m hinauf an beginnen oft Buchenbestiinde, denen es in der 
Hohe von ca 600 m am besten ergeht.    Sie steigen bis beilaufig in die Hohe von 
800 m empor.    In dieser Hohenlage   ist der Kampf der Buche mit der Fichte ein 
Sehr harter und der Ausgang desselben ist hiiufig nur von lokalen Bedingungen 
abhangig. In hfiherer Lage haben die Fichtenwalder das Uebergewicht, welche auch 
aif feuchterem Boden, in feuchten schluchtartigen Tiilern auf der kalteren Seite, 
hiiufig die Buche vollstandig verdrangen. 

Auf Boden mit Steinblocken fiillt der Sieg  nieistens   der Buche, auf feuch- 
terem, mit tieferem Humus, der Fichte zu. 

Eine besondere Beriicksichtigung verdient die Forstwirtschaft im Erzgebirge. 
^8 hat sich namlich gezeigt, dass die nach der gewohnlichen waldschulartigen 
Methode aufgeforsteten Flachen ungewolmlich stark durch Schneebriiche (richtiger 
durch den sogen. „Anhang") und teilweise auch durch Windbriiche leiden. Wir 
lessen stellenweise auf so verwiistete Waldparcellen, dass nicht ein Baum dort 
Zu finden ist, der einen gesunden Gipfel hiitte. Namentlich in Jahren, wo Anhang 
UQd Schneebriiche ganz besonders verderblich hausen, bieten die von einer solchen 
Catastrophe heimgesuchten Walder einen geradezu fiirchterlichen Aublick: Ueberall 
Walzen sich zerbrochene Stiimnie, ragen zerspaltene Waldriesen und die Waldwege 
('"Pgen dann oft von den zerbrochenen, zu ganzen Pyramiden aufgeschichteten 
Holzern total verbarrikadiert zu sein. Hiebei trauern die halbgespaltenen Biiume, 
"idem sie bei den Bewegungen • der der Wuth des Schnees und Sturms ausgesetzten 
^mme einen eigentumlichen, wie wehkkgenden Ton horen lassen. 

Diese Briiche hausen gerade am argaten dort, wo die meisten Nebel herr- 
Scll«n und wo die Gegend von SO frei liegt. Dort, wo auf solche Weise Lucken 
"i dem Waldbestande entstanden sind, werden dann natiirlich auch die benach- 
'ai'ten Waldpartieen am leichtesten stark beschadigt. 

Es ist evident, dass vorzugsweise der schulartig, in geraden Linien dicht 
an8'epflanzte Wald von diesen Schiiden starker betroffen wird. Die einzelnen, in 
(lichten Reihen stehenden Baume verlieren schon zeitig ihre unteren Aeste, obzwar 
die Fichte eine verhaltnismassig bedeutende Beschattung vertragt, sodass sie audi 
aIs Buchenunterwuchs oft zu voller Entwickelung gelangt und die sie beschattenden 
lichen durchbricht. — Es geschieht dann haufig, dass derail in Reihen ange- 
Pttanzte Fichten   einseitig   und   schwach   entwickelte   Kronen haben und wenn sie 

"") Vrgl. R. Gradmann „Das Pflanzenleben der Schwabischen Alb." 2. Aufl. Tubingen 
1900' Tell. I. S. 327. 

"') Ein echter Sand ist es nicht, sondern nur feiner, durch Verwitterung des Urgesteins 
e"tstandener sandartiger Schotter. 
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z. B. mit der Stirn gegen SO gewendet sind, so ist cs kein Wunder, wenn die von 
den grossen Massen des Anhanges 10°) oder von den hohen angefrorenen Schnee- 
massen iiberhaupt belasteteD, scliwach entwickelten, der Unterstutzung von der 
entgegengesetzten Seite entbelirenden Zwoige der Schneelast unterliegen und sich 
manchmal bis in dem untersten Teile spalten. 

Ein zweites, in vielen Partieen der Wiilder des Erzgebirges vorkotmnendes 
noch iirgeres Uebel bestand darin, dass die mit beklagenswerter Regelmassigkeit 
vielseitig sich einfindeuden Spatfroste das Abfrieren der jungen Tiiebe bewirkou, 
welche dann auffallend roth werden und abfallen. 

Die Natur selbst hat liier den Forstleuten ein Hindernis in den Wpg gelegt, 
an welcliein jedes Bestreben, an manchen Forstorten, besondera in der Niihe der 
Ilochmoore, wo einen grossen Teil des Jahres iiber kalte Nebel und Diinste hiingen 
und wo cs auch im Sommer verhiiltnismiissig kiihl ist, einen regelmiissigen Wald 
aufzuziehen, ganz zunichte wird. Ich selbst habe bereits 20jiihrige und noch iiltere 
derartige Jungwiilder gesehen, welche den hochst kliiglichen Anblick niedriger, 
dichter Zworgbiiume boten. 

Es war klar, dass es notwendig wurde, eine rationellere Art der Waldkul- 
tivierung zu suchen; als solche bewiihrte sich ein zweifacher Vorgang. 

Die natiirlichste Kultui'mcthode ist die, dass man den durch Aussiieung be- 
wirkten Fichtenunterwuchs in einzelnen Gruppen aufwachsen lilsst, damit die Baume 
unter dem Schutze des Hochwaldes dichte, schone, allseitige Aeste bilden. So wird 
der Wald eigentlich sich selbst iiberlassen und die Arbeit des Forstmannes besteht 
nur darin, die iiberschiissigcn jungen Biiutnchen zu entfernen, damit die Entwicke* 
lung jedes Individuums ganz l'rei erfolge. Zu diesem Behufe werden liiebei im alten 
Bostandc dergleichen i'liitze fortschreitend mit den heranwachsenden Jungfichten 
ausgehauen; diese sind schon nach 30 Jahren stattlich, haben von unten bis oben 
allseitig dichte Aeste und sind so abgehiirtet, dass sie auch in ungiinstigen Jahren 
vom Froste fast gar nicht beriihrt werden, wiihrend in der Nachbarschaft derselben 
der aus geschulten Biuiuichen entstandene Jungwald hi'uifig fast bis zur Hiilfte ver- 
nichtet wird. Auch dem Rauhfrost und dem Schneebruch leisten jene der Natur 
angepassten Knlturen einen viol grosseren Widerstand und wenn dennoch da odd' 
dort ein Gipfel bricht (was aber gewohnlich erst in dem obersten Teile erfolgt), so 
ersetzt inn der (ippig wachsende Baum bald durch irgend einen Seitenzweig, eveu- 
tuell durch mehrere. 

Die zweite Kulturmethode berulit darauf, dass auf die, durch Schneebrttche 
oder andere Katastroplien entstandenen Liicken oder sonst baumlosen Stellen im 
Walde, jnnge, der Baumschule entnommene, einzelne Biiumchen ausgepflanzt werden, 
welche die heiklichste Periode ihres Wachstums entweder unter dem Schutze des 
Hoch- oder des Nachbarwaldes durchmachen und sodann, abgehiirtet, eine bedeu- 
tend grossere Resistenz gegen die verschiedenen Schiidiger aus dem Thier- und 
l'Hanzenreiche und gegen die Ungunst des Klimas iiussern. 

I0") Diesor Terminus wird auch im Harze gebrauoht. Vrgl. F. Jiatzel a. a. 0. S. 170: 
„Der Rauhfrost, an I'.Unmen heisst im Harze „Anhang". In Erzgeblrge kommt ausaer diesem 
allgemein gebrauchten Terminus milunter audi die Bezeichnung „Auraum" vor. 
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Naturlich bioten die so entstandenen Walder, welche jetzt stellenweise im 
Erzgebirge (namentlich auf den ausgedehnten Waldkomplexen des Fiirsten Lohkovic) 
zu sehen sind, einen ganz anderen, viel schiineren Anblick und imponieren durch 
1'11'e schonen Gruppen von Ba'umen verschiedener Hone gegeniiber der langweiligen 
Etnformigkeit der in geraden Linieen schulartig angepflauzten Walder. 

Einen natiirlichen Schutz bieten dem Fichtenjungwald101) die stellenweise 
ganze Waldchen bildenden Ebereschen, welche im Erzgebirge iiberall eine ganz 
gewohnliche Erscheinung sind. Ihr hiiufiges Vorkommen liiingt mit der Verbreitung 
der Frttchte dieser Baurnart durch Viigel (die Mistcldrossel) zusainmen. Allerdings 
*st ihrem Gedeihen auch der karge, avchaistische Boden und das rauhe Klima 
forderlich, worauf schon die ganze Verbreitung dieses Baumes im Norden Europa's 
hinweist. 

Es handelt sich uns nun darum, den Gesamtcharakter der Fichtenwalder 
und allerdings auch der Formation der schattigen Wildb&che des Waldes, dann 
der feuchten mit ihnen im Zusammenhang stehenden Schluchten zu erfassen. 

Vorerst werden wir dieLeitarten der Wildbiiche und der schattigen Schluchten 
(W a 1 d b a c h tale r und Q u e 11 f 1 u r e n f o r in a t i o n) anfuhren. 102) Die mit Kursivlet- 
tern gedruckten Arten steigen nicht in die oberste Region; die fett gedruckten steigen 

un Gegensatze dazu nur selten aus der hochsten Zone herab; die wichtigen 
Arten sind mit ! bezeichnet. 

! Blechnum Spicant selten in den hochsten Lagen, so auf dem Spitz- 
berg, Keilberg, bei Ober-Wiesenthal und bei Natschung. Soil auch bei Joachims- 
1,(11 los) und  Eichwald vorkommen. 

Poa sudetica:  „Hoses Loch" bei Petschau, auch bei Rothenhaus. 
Festuca silvatica komtnt hiiufiger in den Buchenwalderu vor. 
Carex remota in den niedrigeren Lagen zerstreut. 
Car ex  silvatica   hiiufiger, scheint aber in der hochsten Zone zu fehlen. 
Carex brimoides bildet dichte, geschmeidige, grasrasenartige Bestiinde in den 

niedrigeren Lagen, steigt aber auch bis iiber 800 m empor. 
Bromus asper        1 Zerstreut. (Ausnahrnsweise noch   auf dem Hassberge in 
Triticum canimtm J tier Hohe iiber 900 m). 
Leucojum vernum bildet schone Bestiinde in der Niihe der Waldbiiche, auf 

schattigen Sumpfstellen. Im Erzgebirge ist es aber im Ganzen selten und kommt 
1111'" in der niedrigeren Zone vor, so in dem Telnitzer Grunde bei Nollendorf, auf 
Daehreren Standorten bei Komotau (Ranzenberg, bei Platz), wird auch aus der 
Rothenhauser, Teplitzer und Osseger Umgebung angegeben. 

1 Senecio palustris nur in der Schlucht bei Klostergrab. Eine in Europa 
meist seltene Art, in Bohinen bios noch bei Neuhaus und Hiihnerwasser be- 
obachtet. 

"') Vrgl. auch Jhmin „T)as Brdygebirge" a. a. 0. S. 16-17. 
"I2) Vrgl. bei Drude „Der hercynische Florenbezirk" a. a. 0. S. 140—141 die Formation 

°- (Hiitere montane Waldbachtaler) und Formation 11. (Obere Waldbacbtaler und hochmontane 
V^ellflnren). 

m) Wie schon fri'iher bemerkt wurde (vrgl. das Vorwort) kann sich die Angabe „Joachims- 
al" auch auf den Keilberg beziehen. 
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! Pet as i tea alb us ist bis in die hochsten Lagen verbreitet, steigt, aber 
auch in die meisten Erzgebirgsschluchten hinab. 

Carduus crispus: bei dem Bache, der sich von Ossegg gegen Riesenberg 
hinzieht, ein verschlagener Standort von seiner Hauptverbreitung im bohm. Mittel- 
gebirge und teils auch in dem Streifen des erzgebirgischen Vorlandes. 

Eupatorium cannabinum sehr zerstreut! 
Valeriana sambucifolia mit Sicherheit nur in dem Teltscher Grunde. 
1 ! Crepis paludosa gemein und gesellig von den niedrigsten Lagen bis 

in das hochste Gebirge (noch oberhalb 1200 m) 1 
i Mulgedium alpinum in der oberen Region (800—1200 m) ziemlich 

haufig, so bei Zinnwald, im Krinsdorfer Grunde, bei Fleyh, Gohrn, Kallich, Joachims- 
tal, in der ganzen Gebirgszone, aber auch bei Merkelsgriiu und im Grundthale 
unterhalb Petschau. Steigt nur ausserst selten bis zu 500 m hinab. 

! Senecio rivularis ist in dem oberen Erzgebirge ziemlich verbreitet, 
kommt daselbst auch in der Form mit safranrothgolben Biuten vor (= Cineraria 
crocea), steigt aber ziemlich haufig in die Erzgebirgsschluchten (bis auf den Fuss 
des Gebirges) hinab. 

! Lysimachia nemo rum haufig bis auf den Keilberg hinauf! 
! Thalictrum aquilegiifolium in den hoheren Lagen ziemlich haufig 

(bis auf den bochsten Riicken), hie und da steigt es mit den Wildbachen tief 
herunter. 

! Ranunculus aconitifOHUs nur in den hochsten Lagen von Plessberg 
in die Gruppe des Keilberges auf vielen Stellen,   dann   bei Moldau und Zinnwald. 

Ranunculus lanuginosus sehr zerstreut, unter dem Keilberge noch in 
der Hohe von iiber 990 m zahlreich.104) 

Aconitum variegatum sehr zerstreut, besonders in niedrigeren Lagen 
(bei Rothenhaus, Petschau, Komotauer Grund), aber auch bei Abertham. 

Lunaria rediviva selten in den Gebirgsschluchten, besonders in den nie- 
drigeren Lagen, so z. B. sehr gesellig im Krinsdorfer Grunde, bei Telnitz. Ist auch 
aus den Waldern bei Pressnitz angegeben. 

Arabis Halleri, hie und da (nicht haufig) in der unteren sowie auch 
oberen Erzgebirgsstufe, so auf der Riesenburg bei Ossegg, nach Drude in dem 
oberen Erzgebirge auf den Wiesen und Rainen. 

Stellaria nemorum haufig bis zu 1000 ml 
St ell aria uliginosa bis in die hochsten Lagen verbreitet. 
Caltha palustris var. radicans verbreitet in der Zone von 900—1000 tn 

bei Gottesgab und auch anderwiirts im Erzgebirge. Sie war bisher in Bohmen nur 
aus dem Adlergebirge bekannt. 

Car da mine a mar a unterhalb des Spitzberges noch in der Hohe von 
circa 1000 m. 

Hypericum hirsutum in den niedrigeren Lagen zerstreut, noch bei Joachimstal. 
Circaea Lutetiana haufig in niederen Lagen. 

101) Es ist dalier die Angabe Drude'.? (a. a. 0. S. 568), dass er bei 500 m endet, in diesem 
Sinne zu korrigieren. 
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Oircaea alpina in dom oberen Erzgebirge nicht selten (Niklasberg, Gohrn, 
"lesaberg, Gottesgab, Grasberg bei Schlackenwerth), aber auch im Teltscher Grunde, 
Dei Petschau, Ossegg u. 8. w. 

Circaea intermedia in den niedrigeren Lagen ziemlich verbreitet, selten 
°herhalb 800 m. 

Sanicula ewropaea in den niedrigeren Lagen zerstreut, nicht haufig! 
! ! Chaeroph villi in hirsutum eine wichtige von den niedrigsten Lagen 

^s auf das hochste Gebirge allgemein verbreitete, sehr gesellige Leitart dieser 
formation. 

Geum rivale hie und da in den niederen sowie auch hoheren Lagen. 
! Chrysosplenium oppOsitifolium in den hochsten Lagen haufig, in 

(i('n tiefen, feuchten Porsten mitunter auch ziemlich tief herabsteigend. 
Rosa alpina im Ganzen selten. In der oberen Region habe ich sie iiber- 

na«pt nicht beobachtet. 
! Aruncus Silvester zerstreut, jedoch nicht selten und ziemlich gleich- 

•nassig verbreitet. 
1 Equisetum silvaticum gemein bis in die hochsten Lagen. 
Auch Ajuga reptans und Myosotis palustris steigen in die Ilohe 

b'S iiber 1000 m empor, Solarium Dulcamara und das nicht haufige Chaerophyllum 
ar(>maticum konimen aber nur in der niedrigeren Zone vor. 

Einige in deni hochsten Gebirge verbreitete Wiesenpflanzen (so z. B. das 
Ufosium heterophyltum), kommen zuweilen in den niedrigeren Lagen in dieser 
*°rniation vor 

Spiraea Ulmaria steigt bis zu 1000 m, aber ausschliesslich nur in der 
Vai'ietat den udata. Eine seltenere aber bezeiclinende Art dieser Formation ist 
auch die breitblattrige Valeriana officinalis (latifolia). 

C i r s i u in o 1 e r a c e u in scheint in den hochsten Lagen zu fehlen, in den 
niedrigeren ist es aber verbreitet. 

Ftlr die feuchteren Wilder ist der grosse Reichtum verschiedener Farn- 
*rauter sehr charakteristisch; sie bevorzugen die hoheren Lagen und das an Stein- 
j°cken, aber auch an Humus reiche Substrat und bedingen nicht selten die Gesamt- 

I)n.ysiognomie des Walduiiterwuchses. Im hoheren Erzgebirge sowie auch auf genii- 
Send feuchten Stellen in niedrigeren Lagen sind dieso Farnkrauterwaldchen eine 
Sehr verbreitete Erscheinung;10B) es beteiligeu sich liiebei besonders Aspidium 
^'"ulosum (in mehreren, recht auffallenden Formen), A. Filix mas (auch 
auf trockenerem Boden), A t h y r i u m Filix f e m i n a, P o 1 y p o d i u in P h e g o- 
P ter i s.iod) 

Die Leitarten der Fichtenwalder wiiren hauptsachlich die nachfolgenden: 
! Athyrium alpestre nur in der Gruppe des Keil- und Fichtelberges in 

aer Hohe von circa 1000 w.107) 

lot) xrotzdem gleicht aber   das  Erzgebirge in dem Farnkrauterreichtum  nicht deni Tet- 
ner Sandsteingebirge. 

loG) Siehe auch das schOne Bild (Aufnahme von A. Naumann) bei Drude a. a. 0. S. 141. 
I0T) Vrgl. Drude a. a. 0. S. 576. 
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? Nephrodium oreopterift: ein bestimmter Standort ist mir unbekannt. 
Aspidium Lonchitis bei Nollendorf in der Hohe von 720 m (Domin 

1904). Durch seinen Standort, (in einem gedeckten Brunnen) schliesst es sich 
eigentlicb aus dieser Formation aus, wir fiihren es jedoch wegen des Zusanimen- 
lianges bier an. Dieser Rergfarn, der auf den felsigen Abhiingen des Riesengebirges 
(aber audi da im Ganzen selten) vorkommt und der Bbhmerwaldsflora ganzlich 
fehlt, wurde schon im -Iain*- 1868 von Israel auf der Basaltkuppe Pohlberg bei 
Annaberg (in Sachsen) sicbergestellt; spjiter ist aber auch dort diese Art ver- 
scbwunden, sodass sie niclit einmal in die sp&tere Ausgabe von IsraeVs Flora der Um- 
gebung von Annaberg (aus dein J. 1888) aufgenommen wurde.10H) Audi in dem 
bohraischen Mittelgebirgo wurde einst dieser ioteressante Farn auf den sleilen 
Basaltfelsen hinter Schreckenstein bei Aussig in wenigen Exemplaren aufgefunden, 
spater aber wiederholt vergebens gesucht.108) 

Lpcopodium Selago bei Gottesgab selten (z. IS. auf dem Spitzberg); 
audi auf dem Ilauenstein. Auf der sachsisehen Seite auf der Basaltkuppe Pohlberg 
in der Hohe von nur circa 800 m. Dieser Standort erinnert an den merkwurdigen 
Fundort dieses Barlappes auf Phonolith des Mileschauors, wo derselbe vor Jabren 
durcb Ascherson entdeckt, neuerdings aber niclit mehr beobachtet wurde. 

Lyco podium annotinum, com plan atum zerstreut, besonders in der 
Zone zwiscben 800 -1000 m. 

Calamagrostis villosa (—Halleriana) ist im Fit-zgebirge sehr ver- 
breitet, in den hoberen Lagen • stellenweise das haufigste Gras, so besonders auf 
den Ilolzschlitgen und Walddurchtrieben, niclit selten aber audi im Scbatten des 
llochwaldes. Sie bildet mehrere Formen, kommt ofters unbegrannt (var. mutica 
Torg.), bald mil, ganz kablen (var. glabrata [Uel.|), bald mit dicht behaarten 
Blattscheiden (var. pilosa [Cel.]) vor.110) Audi Hachsen[) bericbtet von ihrem 
baufigen Vorkoiiinien. 

C a 1 a m a g r o s t i s a r u n d i n a c e a liaufig und gesellig, im lioclisten Ge- 
birge seltener. 

Calamagrostis montana bei Rothenhaus und Scblackenwertb. Oberbalb 700 w 
niclit beobachtet. 

Luxula maxima eine Cliarakterart des hochsten Erzgebirges zwiscben 
800—1240 in, besonders in der ganzen Erstreckung von Plessberg uber Wiesental 
gegen Hassberg und Sebastiansberg zu, sonst sehr selten. Ist auch aus dem Telt- 
scher- und Grundtale angegeben. 

Polygonatum vertici llatum verbreitet bis in die hochsten Lagen. 1" 
der niedrigoren Zone ist es auf die iSuchenwalder sowie auf die vorige Formation 
(und die mit ibr zusammenliangenden feuchten Waldstellen) beschrankt. 

108) Vrgl.  Drude a. a. 0. S. 207. 
,w) Vrgl. Domin „Das biilim. Mittelgebirge" a. a. 0. S. 52. 
"") Vrgl. auch (Jelakomkf/ in Sitzungsber. d. kgl. Bohm. Ges. Wis. in Prag IF. 01. S. 17s 

(1887) und Domin ibidem Nr. XVIII. S. 62 (1904). 

"») A. a. 0. S. 14. 
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Orchis mac ul at a zerstreut bis iiber 120Ow, siedelt sich gern an Moos- 
und Sumpfstellen an. 

Epipogon aphyllus hoi Ebevsdorf (in der Hohe von circa 700 m) auf 
"inor Sumpfstelle in der Niihe der Kulmer Waldkapelle iin J. 1888 von dem siich- 
Sischen Geologen Dr. Schdch bliihend aufgefnnden, seither aber nicht wieder 
beobachtet. 

Liatera cordata auf Moosstellen, in den Sphagnum-Polstem, sehr selten 
zwischen 800—1100 m, bei Zinnwald, in der Keilbergsgruppe und bei Neuhaus 
(Seeheide). 

Epipactis latifolia hauptsachlich in niederen Lagen und sehr zerstreut. Es 
'St beachtenswert, dass diese, in anderen hercynischen Gebirgen so allgemein ver- 
breitete Art, im Erzgebirge verhiiltnismassig selten auftritt. 

Mercurialis per e n n i s im Ganzen haufig, besonders auf den Basalt- 
bergen bis auf die Gipfel einporsteigend, scheint aber sonst oberhalb 900 m zu 
fehlen. 

Euphorbia dulcis in der unteren Region zerstreut, in der oberen aber nicht 
vciiianden. 

Asarum europaeum verschwindet sehr bald (zumeist schon bei 400 m) und 
'St im Ganzen uberhaupt seltener. Haufiger scheint es noch in den Buchenwaldern 
ai'fzutreten. 

Campanula cervicaria auf den Waldriinderu und Holzschlagen im unteren 
^fZgebirge zerstreut, im Ganzen seltener. 

Campanula latifolia nicht hiking, dfters in gemischten Wiildern auf 
steinigem Substrat, so z. B. auf dem Hassberge oberhalb 950 m und in niedrigerer 
Lage im Krinsdorfer-Grunde. 

Hieracium barbatum, Geiersbeig oberhalb Hoheustein und dann wieder bei 
Teplitz. Eine seltene Art, deren Gesamtarea sich im Wesentlichen auf die 
°esterreich-Ungarische Monarchie beschriinkt. Haufiger kommt es im bShm. Mittel- 
gebirge vor.112) 

Mulgedium alpinum bildet gern auf den Waldhauen prachtvolle Be- 
Stande; sonst kommt es meist nur auf den Waldriinderu in einzelnen Rudeln oder 
in der vorigen Formation (Bachufer, feuchte Waldstellen) vor. Die starken Indi- 
viduen werden nicht selten mannshocli. Vrgl. audi bei der vor. Formation. 

P renant lies purpurea vom Fuss des Erzgebirges bis zum Gipfel des 
aeilberges allgemein verbreitet. 

Ghnaphtilium norvegicum in der oberen Region sehr zerstreut, so 
''- B. auf dem Keil- und Spitzberge, in der Richtung gegen Schmiedeberg zu, noch 
Unle'-hall) 900 m. Im ostlichen Teile des Erzgebirges noch in der Hohe von nur 
680 m bei Nollendorf. 

Auch das Gnaphalium Hoppeanum wurde von Koch fur die Erzge- 
birgsflora angegeben,113) doch beruht diese Angabe hochst wahrscheinlicli auf einem 
h'rtume. 

'-) Vrgl. K. Ihmin „Das biilim. Mittelgebirge" a. a. 0. S. 83. 
l8) Vrgl. Oelakovskfi „Prodromu3" S. 237. 
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Homogyne alpina nur in der hochsten Zone von Platten gegen Gottesgab 
und Pressnitz zu. Die untere Grenze ihrer Verbreitung liegt etwa bei 800 m. 

Knautia silvatica fehlt dem ganzen Erzgebirge; sie wird bios von 
Schlackenwerth angegeben. Es ist dies umso interessanter, als diese Art nicht nur 
in alien anderen bohinischen Grenzgebirgen, sondern auch iffl Innern Bohmens — 
so z. B. im Brdygebirge — ziemlich verbreitet ist. 

! Galium saxatile (=bercynic.um). Im oberen Erzgebirge bis auf 
die hochsten Gipfel allgemein verbreitet; die untere Grenze seiner Ilauptverbreitung 
liegt etwa bei 650 m, obzwar es stellenweise noch viel tiefer erscheint. Bei See- 
stadtl iibertritt es sogar aus dem Erzgebirge in die Ebene des erzgebirgischen 
Vorlandes. 

Dieses Labkraut ist eine der ebarakteristischsten Arten des Fichtenwald- 
unterwuchses, die in der Pflanzenphysiognomie der erzgebirgischen Waldflora nicht 
nur durch ihre allgerneine Verbreitung, sondern auch durch ihr hauflges Vor- 
kommen eine wichtige Rolle spielt. Es iibertritt fast in alio andere Formationen; 
seine dichten polsterformigen zur Bliitezeit von den zahlreichen, kleinen weissen 
Bliiten besaeten Rasen schmiicken auch liberal! die Rander der Waldstrassen, sie 
dringen nicht selten auch in die Torfmoore, auf Wiesen und Heiden ein. Trotzdeni 
gehort aber diese Art gewiss dem Unterwiichse der Fichtenwalder und es ist 
daher urn so mebr zu verwundern, dass sie Drude11*) nicht einmal als eine Wald- 
pflanze anfiihrt. 

Galium rotundifolium zerstreut, selten oberhalb 800 m. 
Atropa Belladonna, im Ganzen haufig, aber meist nur auf den Holzschlagen. 

Ihre obere Grenze verlauft nach den mir bekannten Standorten bei 800 m, 
Veronica montana auf Standorten, die sich meist der vorigen Formation 

anschliessen, im Ganzen selten. Unter dem Keilberge noch oberhalb 1000 m, auf 
dem Hassberge zwischen 820-950 m, aber auch im Egerfiussgebiete bei Warta 
in viel niedrigerer Lage.115) 

! Melampyrum silvaticum ist im oberen Erzgebirge allgemein ver- 
breitet, seine untere Grenze verlauft etwa bei 600 m, obzwar es vereinzelt noch 
viel tiefer, ja selbst am Fusse des Gebirges vorkommt. 

Ajuga pyramidal is kommt mit Sicherheit nur bei Schlackenwerth 
und Komotau, etwa zwischen 500—600 m vor. Eine wichtige Gebirgsart! M. 
Winklerlie) sagt von derselben, dass sie zerstreut im ganzen Erzgebirge von der 
Elbe bis zu Karlsbad anzutreffen sei.  Drude li'ilirt sie iiberhaupt nicht an. 

Stachys alpina, eine im Erzgebirge im Ganzen seltene Art, deren Haupt- 
verbreitung zwischen 800—900 m fallt, wachst z B. auf dem Strobnitzberg (noch 
am Gipfel) im nordostlichen Teile, dann im siidwestlichen Teile zahlreich auf dem 
Blosslingberg und Wolfling, desgleichen in dem Tale bei Merkelsgrun sowie auch 
in dem Krinsdorfer Grunde. 

»*) Drude a. a. 0. S. 568, 569. 
l15) Drude  ftthrt   sie (a. a. 0. S. 667)  mit Unrecht   als   charakteristisch   fiir   niedriegere 

Lagen an. 
lie) Oester. Botan. Wochetibl. III. p. 260 (1853). 
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Trientalis europaea in den hoheren Lagen verbreitet (audi in and even 
Formationen), wird bei 600 m schon sehr selten. 

Erica carnea soil auf einem einzigen Standorte bei Neudek in der Hohe 
v«n circa 500 m vorkommen. 

Arctostaphylos officinalis wachst nach den Pflanzen Waldstein's in 
Sternberg's Herbar oberhalb Ober-Leutensdorf. Er wurde aber seither nie wieder 
gefunden. 

Pirola media nur im Grundtal bei Komotau. 
Pirola rotundifolia, chlorantha sehr zerstreut, in den hochsten 

Lagen fehlend, Pirola minor stellenweise. Dagegen ist 
Months is grand if lor a gerade umgekehrt im hoheren Gebirge verbreitet? 

'" niedrigeren Lagen aber seltener. 
Ranunculus nemorosus sehr zerstreut und meist nur auf lichteren 

"tellen, z. B. auf dein Abhange des Keilberges in der Richtung gegen Joachimstal 
zu noch in der Hohe von fast 1000 m. 

? Helleborus viridis wird aus den Wiildern oberhalb Graupen angegeben. 
'•elleicht nur verwildert. 

Actaea spkata wird im oberen Erzgebirge auffallend selten. Am Hassberge- 
Wachst sie noch oberhalb 950 m. 

Cardamine Impatient; hauptsaeblich in niederen Lagen. 
Card amine hirsuta ist in den Wiildern (besonders an feuchten Stelleu) 

111tillt, selten, Sie kommt vorzugsweise in den hoheren und hochsten Lagen oft 
'"assenhaft vor. 

Melandryum silvestre ist im oberen Gebirge zerstreut, steigt aber 
und   da   in   einigen   Gebirgsschluchten   tief  hinab.    Im   Ganzen   ist   es   aber 

n'cht haufig. 
Chamaebuxus alpestris, in der unteren Zone zerstreut, nicht haufig. 
Potentilla procumbens ist in dem hochsten Gebirge selten anzutreffen; 

Sle kommt zwischen 650—850 m~ zerstreut vor (und bildet darin zahlreiche Bastarde 
"'it der Pot. Tormentilla) und erscheint wiederum auf feuchten Wiesen in der 
ieichgegend des erzgebirgischen Vorlandes sowie am Fusse des eigentlichen Erz- 
§ebii'ges, z. B. bei Eichwald. 

Rubus saxatilis sehr zerstreut, vorzugsweise in mittleren und niedri- 
geren Lagen. 

Vicia silvatka   zerstreut,   meist nur   bis   zu 500 m   und offers   in anderen 
'"mationen. 

Rumex arifolius kommt sehr zerstreut im hochsten Gebirge vor, so 
bonders in der Gruppe des Keilberges, wo aber mitunter Formen anzutreffen 
^"'l, die an den gew8b.nlicb.en Rumex Acetosa stark erinuern. Drude halt diese 
Att i" typischer Ausbildung fur das Erzgebirge fttr nicht nachgewiesen. 

Auch die Primula el at i or, die sonst eine geradezu exklusive Wiesen- 
P"anze ist, gehiirt in den hoheren Lagen (oberhalb 800 m) ofters der Waldflora an. 

Es ist interessant,   dass   Veronica   Chamaedrys   sowie   auch  Oxalis 
Cetosella, Viola silvestris, Luzula  pilosa noch oberhalb 1000 in aus- 

giebige   Standorte   besitzen.    Anemone   nemorosa   ist   noch   oberhalb 1200 m 

hie 

Po 
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ziemlicli haufig. In dor Ilohe von tiber 950 m beobachtete ich ausserdem von den 
Waldubiquisten z. B. auch Pulmonaria obscura; die Gebirgsform mit weiss- 
lich gefieckten Blattern — die echte L'ulm. officinalis — scheint dem Erzge- 
bii'ge glinzlich zu fehlen. 

Paris quadrifolia ist in den Erzgebirgswaldorn eine seltene Erschei- 
nung (sie steigt bis zu 950m, vielleiclit noch holier empor); audi Platanthera 
solstitial is gehort im Gebiete der Fichtenwalder merkwurdiger Weise zu den 
selteneren Pflanzen. 

Es erubrigt uns jetzt noch von den in den Ficbtenwaldern vorkommenden 
Baumarten Erwiihnung zu tun. Auf weiten FHichon tiberwiegt die Leitart— Picea 
excelsa. Beigemengt sind haufig Buchen (Fagus silvatica), namentlich in der 
Ilohe von 500—800 m, ganz vereinzelt auch noch holier. Die Weisstanne (AbieS 
pec tin at a) zeigt sich seltener in reinen, kleineren Bestanden, haufiger einge- 
sprengt. Als selbstandige Waldformatlon lasst sie sich aber auf keinen Fall aufrecht 
erhalten. Nach /',. Heck kommen die letzten eingesprengten Weisstannen in der Ilohe 
von etwas tiber 1050 m vor; ihre Hauptverbreitung fallt in die Zone zwischen 
700—860 m. Die Taune, als ein emplindlicherer Baum ist im Erzgebirge so, wie 
auch anderwiirts in Boilmen, in fortwahrendem Iliickschritt. 

Zahlreich pflegen Ebereschen (S or bus aucuparia) beigemischt zu seiu, 
welcke namentlich auf Kelson gem schone Gruppen bilden und in einer niedrigeren, 
haufig verdrehten Form his auf den Gipfel des Keilberges steigen. Stellenweise 
treffen wir IMiken (Betula verrucosa) an, welche fast gleichhoch mit den 
Ebereschen steigen und gleichfalls wie diese und wie auch die Fichten auch auf 
dein hbchsten Punkte des Erzgebirges - dem Keilberge — die absolute obei'e 
Grenze ihrer Verbreitung nicht erreichen. Nicht selton ist auch der Hergahorn 
(Acer Pseudoplatanus), welchen wir noch auf dem Spitzberg, in der lloli" 
tiber 1060 m zahlreich antreffen.117) 

Von Striiuchern ist Daphne Mezereum interessant, welche jedoch in den 
hoheren Lagen gemischten Waldern den Vorzug gibt (so auf dem Hassberg in der 
Hobe von circa 950m), ferner die ziemlicli haufige und bis 1000 m hoch steigende 
Lo nicer a nigra. 

Im ganzen miissen die Fichtenwalder in solche der unteren und jene der 
oberen Stufe unterschieden werden. Obzwar ein grosser und bedeutender Unter- 
schied zwischen den Ficbtenwaldern der niedrigeren Lagen und jener auf den 
Bergrueken wachsenden existiert, so bemerken wir dennoch fast tiberall einen all' 
maligen Uebergang aus einer Zone in die andere. Die Grenze zwischen beiden 
Zonen ist durch keine bestimmte vertikale Ilohe gekennzeichnet und man kann 
nur im Allgemeinen sagen, dass beilaufig von circa 700 m an die obere Stufe 
beginnt. Ilauptsiichlich sind es die kalten und feuchton Schluchtcn, welche zumeist 
das Verhaltnis der unteren und oberen Zone altericren. In der niichsten N;ihe dor 
Bache und Wildbiiche,  ja   nianchnial im Dunkel  der  angrenzenden Wiilder treffen 

'") Nach II. Heck soil die obere (Jrenze der Verbreitung des Bcrgahorns als eines ei°' 
gesprensten liaumes schon bei 970 m, also etwas niedriger verlaufen. Die reinen Bestande d°r' 
selben Baumart end en nach E. Beck schon bei 780 m. Vrgl. Drude a. a. 0 S. 122, 
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Wir Pflanzenarten an, welche vermoge ihrer Hauptverbreitung der hoheren Fichten- 
zone angehoren. Es geschieht sogar, dass die Fichtenwalder manchmal audi 
in sehr niedrigen Lagea aut' solchen Standorten einen reinen Gebirgscharakter 
haben, wahrend die „imtere Zone der Fichtenwalder" noch oberiialb derselbeu, 
aui trockeneren Lehnen, beginnt. Ini Ganzen gilt aber die Regel dass die Pflan- 
zenarten der hoheren Zone in den niedriggelegenen Partieen an die Baehufer und 
'he danebeu befindlichen Sumpfstellen gebunden sind. Wenn wir deshalb die Vege- 
tation der Wildbache und Waldschluchten als eine eigene Formation ansehen wollen, 
S(> konnen wir die beiden genannten Waldzonen gut feststellen. 

Die unterste Fichtenzone bietet nichts Besonderes; es sind dies dilrftige 
oercynische Fichtenwalder, wie sie Drude schildert und wie ich sie in meineni 
«Brdygebirge" beschrieben habe. Der Charakter des Unterwuchses hiingt liier zu- 
<neist von der Feuchtigkeit ab. In den trockenen, eben fur die niedrigsten Lagen 
(l<1s Sudabhanges des Erzgebirges charakteristischen Fichtenwaldern fehlt vorzugs- 
weise fast jedweder Unterwuchs oder es erscheinen als soldier Heidel- und Preis- 
8e!beerbestande; ttberall wiichst zerstreut die gemeine Deschampsia flexuosa. 
einzeln Hieracium muror urn oder s il vaticum, sehr gesellig Luzula al- 
Dida, nur stellenweise Anemone nemorosa (steigt bis oberiialb 1200 m), 
luzula pilosa, Viola silvestris oder Riviniana,118) Potentilla Tor- 
mentilla, Danthonia decumbens, Galium rotundifolium und das viel 
luiufigere G. saxatile, Melam pyru ni pratense, Festuca rubra oder ovina 
"• a. Auf starker humosem oder iiberhaupt feuchterem Substrat erscheinen aber 
s<>fort schone Fiicher verschiedener Farnkriiuter, ganze Bestande von Senecio 
'''"•'lisii oder J acquinian u s (bei Gottesgab sind auch Uebergangsformen nicht 
Sfilten vorhanden), in ausgedehnten Kolonieen Imp at i ens Noli tangere, in 
Rndeln schone Oxalis A cetosella-Polster, es stelleu sich auch Sumpfstellen 
'"'t hochhalmigen Grasarten und einer Reihe von Waldsumpfpflanzen ein. Mehrere 
Beispiele des Unterwuchses der Fichtenwalder werden iin speciellen Teil gegeben 
Werden. 

In der oberen Zone der Fichtenwalder wiederholt sich die Mehrzahl dieser 
Al'ten der niederen Lagen; nur einige wie z. B. Melanipyrum neinorosum, 
Chamaebuxus alpestris, Campanula Oervicaria, Asarum euro- 
Paeum horen auf. Dafflr beginnt die Mehrzahl der vorher genannten Leitarten 
^r Fichtenwalder sich einzufinden, welche sich dann in der hoehsten Zone kon- 
centrieren, wo ausserdem charakteristische echte Gebirgstypen Hire Heimat haben, 
So dass diese hochste Zone in der Tat einen abweichendon Charakter hat. 

Diese Zone kann mit der Bezeichnung: sub alpine Fichtenwalder 
be|egt werden; deren Verbreitung ist etwa folgende: 

Von Platten in der Richtung gegen die Landesgrenze und weiter nach Got- 
tesgab, von hier uber den Fichtelberg und langs   der Grenze  iiber Weipert gegen 
(le" Hassberg zu und retour  nach  Kupferberg und dann weiter uber  Weigendorf 

" Wirbelstein oberiialb Joachimstal zum Plessberg und zuriick nach Platten. 

H) Ini Erzgebirge treten beide diese Veilchenarten meist als konstante Formen auf. 
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Angedeutet ist die9e Zone vom Hassberg an in der Richtung gegen Seba- 
stiansberg (am Ende des Grundtales) und dann in der Gegend von Zinnwald. 

Die Torfmoore, welche in der Nachbarschaft der unteren Fichtenzone nicht 
entwickelt sind, kommen — allerdings nur zerstreut — im Umkreise der ganzen 
oberen Zone zum Vorschein. Ihr arktisch-alpiner Charakter pflegt aber am besten 
im Distrikte dieser hochsten Gebirgszone entwickelt zu sein. 

Audi die Verbreitung einiger Gebirgspflanzen (eben der interessantesten) 
ist an diese Zone gebunden, so z. B. Athyrium alpestre, Blechnum Spi- 
cant, Lycopodium Selago, Luzula maxima, Listera cordata, Mul- 
gedium alpinum, Gnaphalium norvegicum, Homogyne alpina. Diese 
Arten wachsen hochstens vereinzelt ausserlialb dieses eigentlichen subalpiiien Gebietes 
(in welchem auch die anderen Formationen durch eine Reihe von charakteristischen 
Arten vertreten sind), so z. B. im Streifen von Flatten iiber Friibbuss gegen Gras- 
litz zu. Diese an Torfmooren reiche Gegend nimmt stellenweise wirklich einen 
Gebirgscharakter an. Es ist dies iibrigeus eine natiirliche Fortsetzung des oben 
erwiihnten Streifens. 

Die Blossen und Bolzschlage der Fichtenwalder bieten im Ganzen ein ziem- 
lich monotones Bild und nur stellenweise iiberwiegt eine iippige Pflanzendecke mit 
zahlreichen Bliitenpflanzen, mit diversen Strauchern, vieleu Farnen u. s. w. Oft 
bedeckt weite Fliiche dicht — wie ausgesaet — Deschampia flexuosa, in 
deren Gesellschaft sich auch Desch. caespitosa (in den hoheren Lagen ofters 
in der var. a urea) befindet, dann einige Seggen (Car ex leporina) u. a. Hiiufig 
gewinnen Striiucher die Deberhand und dann sind es Bestande von strauchigen 
Ebereschen (mitunter auch Birken oder Zitterpappeln), Hitnbeeren, dem schwarzen 
oder Traubenhollunder, von Sahlweiden (besonders Salix Capraea; Sal. aurita 
kommt im Ganzen seltennr vor), hie und da auch von Lonicera nigra. 

Von Brombeeren, die im Erzgebirge ihre Heimat haben, nennen wir RubuS 
tomentosus (nur in den niedrigeren Lagen, z. B. bei Schlackenwerth, Rothen- 
haus, Eichwald und anderwiirts), R. thyrsoideus (auch nur in den niederen 
Lagen und zerstreut), R. suberectus (zerstreut, besonders in den niedrigeren 
Lagen, z. B. in mehreren Querschluch ten), R. villi caul is (zerstreut), R. Radula 
(nur in der unteren Zone, z. B. auf den Abhangen des Erzgebirges oberhalb Ei- 
senberg, auch bei Komotau und Ossegg), R. Schleich eri (zerstr.),119) R. hirtuS 
(im Ganzen verbreitet), R. Bellardi (zerstreut, auch in den hoheren Lagen, bildet 
sehr charakteristische Bestande), R. dumetorurn (ziemlich hiiufig) u. a. 

Im Uebrigen pflegen die Waldblossen hiiufig mit Bestiinden von schwarzeffl 
und lothem Hollunder bewachsen zu sein. Nicht selten gesellen sich diese beiden 
Arten zu ganzen Waldchen zusammen. Manchmal erhalten die Holzschlage auch 
einen Heidecharakter, zumal in den hoheren Lagen, wo stellenweise Nardus oder 
die Preisselbeere oder auch andere Heidepflanzen sich ausseronlentlich vermehren 
und dem ganzen Waldhaue ihre Physiognomie aufzwingen. 

,19) Rubus Kfihleri iat von Teplitz angegeben. 
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Sumpfkieferbestande auf den   Mooren bei Sebastiansber 
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b) Die Buchenwalder. 

Dieselben sind heutzutage besonders in dem mittleren und nordostlichen 
Teile des Erzgebirges und dies namentlich in der niederen Region (in der Hone 
von 400—700 m) verbreitet, indem sie dort den ersten geschlossenen Waldbestand 
bilden, welcher auf wiirmeren, steinigen Abhangen buschigen Lehnen mit Eicheii- 
Und Birkenhainen, dann gemiscliten Wiildchen, in denen die Kiefer vorwaltet. 
Platz rnacht. 

.Die Buchenwalder des Erzgebirges sind jedenfalls eine selbstandige For- 
mation, welche sich wesentlich von den anderen Waldforniationen abhebt, in erster 
Linie allerdings von den Nadelholzwaldungen, aber in nicht geringem Masse auch 
von den Eichenwftldern. Der Unterwuchs der Buchenwalder pflegt einen so selb- 
standig ausgepragten Charakter zu haben, dass wir darnach diese Formation auch 
dann leicht erkennen, wenn dieselbe nur die in Waldforniationen iiberhaupt allgemein 
verbreiteten Arten enthalt. Es entscheidet dann wenigstens die Gruppierung dieser 
Artec und auch ihre Auswahl selbst, denn es gibt eine Reihe von Waldubiquisten, 
Welche eine regelmiissige Erscheinung auch iiberall in Buchenwaldern sind, dagegen 
auch wieder viele solclie, welche nur sehr selten in den Schatten des Buchenwaldes 
eintreten. Dadurch wird auch der scheinbare Gegensatz aufgeklart, wenn wir von 
der Formation des Fichten-, Buchenwaldes etc. sprechen und diese Formation en als 
etwas Selbstandiges anerkennen und hiebei trotzdem mit der Meinung F. Rock's 
tibereinstimmen, dass fast koine einzige Art streng an die Niilie einer bestimmten 
Waldbaumart gebunden ist. 

Wie schon friiher angedeutet wurde, lieben die Buchenwalder einen trocke- 
neren Boden; in den hoheren Lagen (beilaufig iiber 800 m, dieses Verhaltnis ist 
aber nicht iiberall gleich) oder auch in den niedrigeren Lagen, an feuchten Stellen 
'"it tiefgrtlndigem Humus, unterliegen die Buchen haufig den Fichtenbestiinden. 
I" einem solchen Falle ist es nicht ohne Interesse, den Kampf dieser beiden Baum- 
arten und gleichzeitig auch die Vermengung ihres Unterwuchses zu beobachten. 
Auch die Waldblossen der Buchenwalder kann man nach einigen besonders haufigen 
Arten leicht erkennen. Stellenweise verrathen sich die geworfenen Buchenwalder 
durch ihren Unterwuchs auch in reinen Fichtenwaldungen. 

Die obere Grenze der Buchenwalder iiegt haufig schon in der Hohe von 
circa 750 m; hither hinauf erscheinen bereits gemischte Buchen- und Fichtenwalder. 
An rnanchen Orten ist diese Grenze noch eine viel tiefere, wiihrend sie anderwarts 
auch die Hohenlage von 800 m ttberschreitet, ja ich habe kleinere reine Buchen- 
bestande sogar auch in der Hohe von fiber 920 m gesehen. 

It Beck fflhrt als obere Grenze der reinen Buchenwalder fur das Erzgebirge 
die Hohenlage von 850-870 m an; das Vorkommen der Buche als eingesprengter 
Holzart bestimmt er mit der Hohenlage von 1020 m.iw)   Drude gibt fiir den letz- 

l!») AehnUch aussert sich auch, wa« Niederosterreich anbelangt, <?. T. Beck, indem ir 
in seiner „Flora von Niederosterreich" p. 50 (1892) sagt: „Schon in Hohen von 800 m mischt 
s»'h die Buche meist mit den Fichten und ttber 1000 m Seehohe sind nnvermischte Ixstande 
v<>" grosserer Ausdehnung nicht mehr anzutreffen, was aber nicht ausschliesat, dass kraftige 
Kuchenbaume noch ura etwa 400 m holier ansteigen etc." 

4 
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teren Fall etwas weniger an (980 m), obzwar einzelne, strauchartige Bftumchen 
auch von ihm in der Hohe von 1050 m beobachtet wurden. Die absolute obere 
Grenze erreicht die Buche im Erzgebirge ebenso wenig wie die Fichte. 

Eine interessante Schildenmg dieser Formation finden wir bei G. v. Beck; m) 
auch F. Hock12'2) bietet in seinen Arbeiten viele wertvolle Beitrage zu der Ver- 
gleichung des Waldunterwuchses verschiedener Baumarten. 

Im folgendeii geben wir eine Uebersicht der hiiurigsten oiler charakteri- 
stischsten Pflanzenarten der Buchenwiilder des Erzgebirges: '-') 

Holzarten: Fag us silvatica als die bestandbildendc Baumart, Pice a 
ex eels a und Abies pectinata haufig eingesprengt. 

Strauchiger Uuterwuchs: der Nachwuchs der Buchen (und der tibrigen 
Biiume), Rub us Idaeus, Daphne Mezereum, Ribes alpinum (im Ganzen 
selten, z. B. im Komotauer Grundtal), He der a Helix (schr zerstreut), Lo ni- 
cer a nigra (nur stellenweise). 

Stauden und krautartiger Unteiwuchs: 
Oxalis Ace to sell a allgemein verbreitet und sehr gesellig, in Menge 

auch im tiefsten Schatten. 
Asperula odorata wie die vor. Art, bildet oft auf ausgedehnten Fliichen 

geschlossene Bestande. 
Lamium maculatuni, Galeobdolon luteum. 
Poa ne mora lis (sehr gesellig, oft ein lastiges Unkraut). 
Dactylis glomerata, Festuca rubra, Calamagrostis arun- 

dinacea. 
Bromus as per haufig, Meiica nutans stellenweise. 
Milium effusum fast allgemein verbreitet; ein zierliches Gras, das be- 

sonders auf den Waldbliissen ausserordeutlich kiiiftig wird und ganze Fliichen 
bedeckt. 

! Ely m us europaous verbreitet, bildet oft ausgedehnte dichte Bestande. 
! Festuca silvatica besonders in hoheren Lagen in ganzen, sehr cha- 

rakteristischen Bestanden. 
Car ex muricata, silvatica. 
Carex leporina var. argyroglochin sehr selten. 
! Allium ursinum im Ganzen selten, aber stets sehr gesellig, so z. !»• 

im Krinsdorfer Grunde bei Ossegg, im Telnitzer Grunde, auch von Hauenstein 
angegeben. 

! Platanthera chlorantba sehr selten, z. B. bei Einsiedel. 
! Cephalanthera ensifolia sehr selten und teils auch in den Fichten- 

waldungen. 

'") Flora von ITernstein, 1884. 
m) „Studien iiber die geographiaehe Verbreitung der WaldiWlanzen Brandenburgs", Verb- 

d. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. (1896—1902). Der letzte Teil ana dem J. 1902 (Bd. XLIV. s- 
106 — 117) enthalt die Zusammenfasnung der wiclitigsten Beobaehtungen. 

12s) Vrgl. auch den llnterwuchs der Buchenwalder des Brdygebirges in meiner Arbeit 
„Das Brdygebirge" a. a   0. S. 31 — 82. 
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1 Coralliorrhiza inn at a sehr zerstreut. 
Atropa Belladonna stelleuweise, aber auch auf den Waldblossen nach 

den Fichtenwiildern. 
L a t h r a e a s q u a m a r 1 a im Ganzen selten. 
! Teucrium Scorodonia, eine westeuropaeische Art, kommt nur bei 

Eichwald in der Niihe der auf die Soldatenhiihe bei Eichwald hinfiihrenden 
Strasse vor. 

(Aconitum lycoctonum ist aus dem Haselgrunde bei Hauenstein an- 
gegeben.) 

Dent aria enneaphyllos im Ganzen selten, hauptsachlich auf feuchteren 
^aldstellen in den Querschluchten. 

! Dentaria bulbifera sehr zerstreut! 
C a r d a m i n e I rn p a t i e n s. 
Polygonatum verti cil latum bildet in den Buchenwaldern otters, auch 

1[| niederer Lage, ganze, aus kraftigen Individuen bestehende Kolonieen. Aehnliches 
lst auch bei Prenanthes purpurea der Fall. 

Moehringia trinervia gemein. 
Galium silvaticum, Fragaria vesca, Orobus vernus. 
Sanicu 1 a europaea seltener. 
Stachys silvatica, Galeopsis versicolor, Viola silvestris. 
Hepatica triloba, Actaea s pi cat a. 
I in pat i ens Noli tangere begleitet in der Kegel im geschlossenen Be- 

stande die sich durch die Buchenwalder hinziehenden Biiche, ist aber auch sonst 
nftufig und gesellig. 

As arum europaeum zerstreut, nicht haufig. 
Chelidonium maius, Urtica dioica, Geranium Robertianum. 
Zahlreiche Fame (haufig Aspidium spinu 1 osurn, Athyrium Filix 

feinina). 
In der Pilzfiora macht sich besonders Phallus impudicus unangenehm 

bemerkbar. 
Die weisslichen Stiimme der Buchenbaume scbmucken verschiedene Moose 

1111,1 Flechten; von jenen ist z. B. Orthotrichum stramineum und Ambly- 
stegi urn subtile haufig, Neckera pennata seltener, und besonders am Fusse 
dei' Stiimme Thuidium tain ariscinum zu beobachten. 

Im Ganzen ist der Unterwuchs der Buchenwalder bedeutend iippiger und 
Wa» die Anzahl der daselbst wachsenden Arten betrifft, merklich bunter als jener 
der Pichtenwalder unter gleichen Existenzbedingungen. Es ist aber sehr bemerkens- 
Wei't, dass einige Ubiquisten der Fichtenwaldflora dem Unterwuchse der Buchen- 
Walder giinzlich fehlen oder dortselbst nur selten und vereinzelt vorkommen, wie 
,lies auch aus den diesbeziiglichen, im speciellen Teile angefiihrten Beispielen am 
1}esten zu erselien ist. 

Die Preisselbeeren, die in den Fichtenwiildern allgemein verbreitet sind, 
s,'heinen den Buchenwaldern fast giinzlich zu fehlen; ja auch die Heidelbeeren sind 
daselbst viel seltener als in den Nadelholzwaldungen. 

V 
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Die gemischten Wiilder. 

In der Grenzzone zwischen den Fichten- und Buchenwiildern begegnen wir 
regeltniissig den aus den beiden genannten Holzarten geinischten Wiildern; in ihrem 
Unterwuchse koramen entweder beiderlei Elemente verschiedenartig gemischt oder 
die cbarakteristischen Arten der jetzt liberwiegenden oder friiher das Uebergewicht 
gehabt habeuden Holzart der Mehrzal nach vor. 

tn den niedrigsten Lagen des eigentliclien Erzgebirges, namentlich dort, wo 
das Felsgerolle die Flan ken des Gebirges bedeckt und wo sich weder ein zusammen- 
hangender Fichten- noch ein solcher Buchenwald zu erhalten verrnochte, so z. B. 
in der Umgegend von Seliiniberg und Eisenberg und anderwiirts, tinden wir hauflg 
gemischte Walder eigentlimlichen Charakters, welche eher als eigene, den Hainen 
auf eruptivem Gerolle im bohmiscken Mittelgebirgeia,t) sich angliedernde Formation 
angefuhrt werden konnten. Diese geinischten Wiilder erscheinen auf der Felsge- 
rollunterlage aucti in bedeutender Hohe, auf Basalt noch hoch uber 800 m. Schiin 
entwickelt sind sie z. B. auf dem Spitzberg bei Pressnitz und hauptsachlich auf 
dem basaltischen Hassberg (noch in der Hohe iiber 950 m), wo jedoch eine Menge 
charakteristischer Arten des Buchenunterwuchses hinzukommt.126) Diese gemischten 
Gebirgswiilder auf den Basalten zeichnen sich stets durch einen mannigfaltigen 
und interessanten Unterwuchs aus; sie behorbergen auch in der hdheren Region 
mehrere Waldpfianzen, die sonst die untere Waldzone nicht verlasseu. 

Neben der Buche pflegr, in soldi' gemischten Wiildern die grossblatterige 
Bergulnie (Ulrnus montana), ferner Acer Pseudoplatanus, von Strauchern 
Rub us Idaeus, Sambucus racemosa (oder auch nigra) aufzutreten. Man- 
chenorts ist dieses Felsgerolle audi von Strauchern des Kibes Grossularia 
bewachsen ; als Seltenheit erscheint die kleinbliittrige Linde, 

In den niedrigsten Lagen erblicken wir manchmal einzelne eingesprengte 
Eichen, welche jedoch holier, auch auf den Basalten, iiberhaupt fehlen. Auf diesen 
asaltkuppen treten so Blanche Waldgewiichse in der Hohe von circa 800 -900 «* 
auf, deren hauptsachliche Verbreitung im Erzgebirge bei 500  -700 m aufhort. 

Nur erganzungsweise erwiilmen wir einige bemerkenswerte Eichen des Erz- 
gebirges.'21"') So stehen am Wege von Albrechtitz nach Eisenberg 4 alte Biiurne; 
einer von ihnen hat in der Hohe von 1 m ober der Erde 1T6 m im Umfange (oder 
3'7 m im Durchschnitte) und wird dessen Alter auf 1000 Jahre geschatzt. Bei 
Ossegg, knapp neben der Strasse nach Oberhan, steht eine Rieseneiche, deren Um- 
fang in der Hiihe von 70 cm ober dem Frdboden 81/,, »* und deren mittlerer 
Durchschnitt 253 cm betragt. Ihr Alter schatzt man auf 1500 Jahre. 

d) Das MoosLeben im Erzgebirge. 

Die bryologische Vegetation des Erzgebirges hat einen   strong hcreynischen 
Charakter und besteht ausser den Waldubiquisten, welche, wenn auch nicht durcb 

12«) Vrgl. K. Domiu „Oas bohm. Mittelgebirge", a. a. 0. S. 89, 73—SO,  100. 
m) Naherea aielie im speciellen Teile. 
126) Vrgl. II. Berncm „I)as Erzgebirge und das Egerland" (Otto't „I!ohmen" Teil IX). 
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Mannigfaltigkeit der Arten, so docb wenigstens, was ihre Menge anbelangt, in dei 
Gesamtphysiognomie sehr zur Geltung gelangen, aus kalkraeidenden Vorgebirgsarten. 
Die Moosflora der Felsen ist sehr arm, wie es auch der schwachen Entwickelung 
der Felsenflora (iberhaupt entspricht, welche nirgends im Erzgebirge geniigend 
passende Lokalitaten findet. Besonders gering entwickelt sind Lehnen und Hiinge 
mit miichtigen, hinreichend bewiisserten Felswiinden, welche z. B. in den gross- 
artigen Schluchten des Riesengebirges eine so auserlesene Moosgesellschaft beher- 
bergen. Es fehlt auch im Erzgebirge in grosseren Diinensionen das Hochgebirgs- 
gerolle giinzlich. 

Im Ganzen konnen wir daber sagen, dass die Moosvegetatimi des Erzge- 
bii'ges sich ebenso wie die Phanerogameniiora durch bcdeutende Einfdrmigkeit, durch 
lortwiibrende Wiederholung derselben Typen auszeichnet, wobei bios einige Gebirgs- 
'ypen besondere Beachtung verdienen. 

Im folgenden ist in kurzer und nicht ganz vollstiindiger Uebersicht die 
Aufziihlung der interessanteren Erzgebirgsnioose zusammengefasst. Die charakteri- 
8Uschen kieselholden Arten sind mit X, die kalkholden mit A, die Gebirgsarten 
^it ! oder ! ! bezeichnet.1'-7) 

X Andreaea petroph-ila kommt auf dea Felsen zerstreut vor. Raben- 
horst gibt fiir das siichsische Erzgebirge auch die sonst aus dem Riesengebirge 
lln-d lidhmerwalde bekannte 

! ! Andreaea Rothii an. 
A Gymnostomum ru pest re nach Limpricht im Erzgebirge. 
X ! ! Dicranella squarrosa bei den kalten Wildblichen und auch bei 

den Wiesengriiben, schon von 450 m angefangen, im Ganzen haufig. 
X (0 Dicranella subulata mehrfach. 
X (1) Dicranella cur vat a seltener {Rabenhorst). 
X ! Dicranum Stark ei nach Rabenhorst auf dem Keil-und Fichtelberge. 
Dicravium Bergeri z. B. bei Gottesgab. Eine besonders fttr die Ge- 

Wrgssiimpfe charakteristische Art. 
X Coscinodon pulvinatus auf den Schiefern bei Graslitz. 
'• X Grimmia Doniana auf den Felsen hie und da. 
X Grimmia ovata seltener.'28) 
! X Dryptodon patens im Ganzen selten. 
! X Racomitrium  aciculare auf mehreren Stellen. 
! ! X Racomitrium microcarpum wie die vorige Art. 
X Ulota nigricans zerstreut, wiichst in lockeren, schwiirzlichen Polstern. 
A Eucalypta contorta: Felsen am Gipfel des Hausberges bei Graslitz 

(oberhalb 700 m). 
X (!) Tetraphis pellucida haufig. 
X Schistostoga osmundacea selten, so in dem Leitenbachtal.129) 

m) Die naclifolgende Liste ist nach  Vdenovshi) „Lailbmoose Bbhmens" geordnet. 
'•'") Die von Limpricht fiir das Eragebirge angegebene  Grimmia  commutata kommt 

emos Wissens mir im warmeren Vorlande vor mid steigt nicht in das eigentliche Gebirge hinauf. 
'") Bauer in Lotos Jahrg. 1898. 
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! ! Splachnum sphaericuui im hbchsten Erzgebirge sehr zerstreut. 
X (I) Mnium cinclioides z. B. bei Gottesgab. 
M n i u m s u b g 1 o b o s u m seltener. 
Mnium Seligeri (eine fiir tiefe Siimpfe und Moore bezeichnende, iiber- 

haupt seltene Art) wie die vorige Art. 
Catharine a tenella, eine seltenere, in Wiesengriiben und Siimpfen wach- 

sende Art, kommt z. B. bei Bleistadt vor. 
! ! X Oligotricbum hercynicum eine cbarakteristische Gebirgsform, 

die im oberen Erzgebirge auf mehreren Stellen anzutreffen ist und nacli Bauer 
auch auf einer Mauer bei Neudek in der Seehohe von nur 559 m vorkommt. 

! ! X 1'olytrichum alpinum var. arcticum bei Platten in der Nabe 
des Einganges in die unterirdische Hohle, wo das ganze Jahr hindurch Eis und 
Schnee liegt, oberhalb 1000 »*.'•'"') 

Eine charakteristische Gebirgsform, die nach Limpricht auch auf den Rucken 
des hohen Riesengebirges vorkommt. 

Buxbaumia in du si at a wurde eiumal auf einem faulenden Baumstumpfe 
bei Silbersgrun gefunden. 

X 1 Pogonatum urnigerum zerstreut. 
X 1 I Heterocladium heteropterum bei Neudek. 
(!) Brachytheci um rival are, bei den Wildbachen, z. B. bei Silbersgrun. 
(!) Brachythecium salebrosum zerstreut. 
Brachythecium cur turn (eine sonst seltene Art) kommt nach Bauer 

bei Heinrichsgrun und Silbersgrun vor. 
X ! Plagi othecium undulatum selten. 
X (0 Plagiothecium silesiacum zerstreut. 
1 Hypnum ochraceum auf mehreren Stellen, wiichst auf den Steinen 

in Biichen. 
(!) Hypnum Crista castrensis ziemlich hiiufig, aber stets steril. 
! Hypnum revolvens bei Neudek. 
! Hypnum pallescens ohne miliere Standortsangabe (Rabenhorst). 
! Hylocomium loreum auf mehreren Stellen. 
! Hylocomium squarrosum var. subpin n a turn bei Schmiedeberg. 
X I I Brachydontiurn trichoides kommt auf dem Plattenberg vor. 

Dasselbe ist sonst nur aus Bohmen aus dem Riesengebirge, den Adersbacher Sand- 
steinfelsen und dem Isergebirge bekaunt. 

X 1 I Tayloria s err at a auf dem westlichen Abfalle des Plattenberges. 
Eine Gebirgsform, die ausserdem in Bohmen bios im Riesengebirge, im Bohmerwalde 
und auf dem Mileschauer vorkommt. 

Von den Lebermoosen ist besonders ! ! Harpanthus Flotovianus be- 
merkenswert, eine aus dem Riesengebirge und dem Bohmerwalde bekannte Hoch- 
gebirgsart, die von Bauer auch fiir das Erzgebirge und zwar in einer kalten Wie* 
senquelle auf den Torfmooren nordlich von Gottesgab nachgewiesen wurde. 

uo) Bauer in Deutsch. Hotan. Monatschr. 1898. 
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Fur die Felsen des Erzgebirges sind oft ausser einigen Ubiquisten Bar- 
tramia pomiformis, B. ithyphylla, Homalothecium seficeum, Cyno- 
dontium poly car pum, Oreoweisia Bruntoni u. a, charakteristisch. 

2. Die Hochmoore. 

Wie schon im Vorangeschickten angedeutet worden ist, sind im hoheren 
Erzgebirge alle Bedingutigen zur Bildung ausgedebnter Torfmoore gegeben. Infolge 
der Verwitterung des archaischen Gesteins bilden sich im Verlaufe der Zeit zu- 
sammenhangende Letteaschichten als Unterlage, welche den Boden ausgedebnter 
Becken bedeckt. Hiezu gesellt sich das rauhe Klima, kommen langandauernde dicbte 
Nebel, starke Taubildung, lauter Momente, welche die Entstehung von Torfmooren 
fordern. In der Tat sind solche Moore131) fiir das gauze obere Erzgebirge etwa 
von 700 TO angefangen13a) cbarakteristisch; dieselben haben auch keinen geringen 
Eintluss auf die Gesamtphysiognomie der hoheren Erzgebirgsstufe (vrgl. S. 23). 

Die Hochmoore des Erzgebirges haben fast uberall dieselbe Physiognomic 
und mit Ausnahme einiger seltener Arten treffen wir fast auf alien Lokalitaten die 
gleichen Arten, allerdinga in verschiedener Anordnung an. 

Die hauptsiichlichsten Bestandteile der Hochmoore des Erzgebirges sind 
folgende: 

I'inus uliginosa bildet vielleicht auf alien Hochmooren charakteristische 
Bestande, uberall in niedriger Form, mit niedergelegtem, schiefem Stamm und einer 
Verzweigten dichten Krone. Nur vereinzelt stossen wir auf kleinere Baumchen mit 
niodrigem, aufrecbtem Stamm und schmaler, pyramidaler Krone. Bei Sebastiansberg 
wnd unter dem Hassberge138) bildet aber diese aufrechtstammige Form der Sumpf- 
kiefer, welche liier die Hohe von 5 Metern und daruber erreicht, kleinere Walder.18*) 
Von der gemeinen Kiefer, welche iibrigens in dieser Gegend fehlt. unterscheidet 
sich diese Form der Sumpfkiefer leicht durch die sclnnal pyramidale Krone, die 
kurzen, dunkeln Nadeln und selbstverstiindlich auch durch die Zapfen.1,r') 

Diese Stamme haben, wie Druden") anfflhrt, '20—25 cm im Durchmesser. 
Bei Sebastiansberg und zwisehen Moldau und Zinnwald (im Kalkofner Revier) habe 

l;") Den Namen „Moore" benutzen wir hier ausschliesslich nur fiir die Hochmoore; fur 
die infraaquatisch eutstandenen Moore gebrauchen wir den Namen Wiesenmoore oder Sauer- 
wieaen. 

vn) Auf der sich sanft senkenden siiehsischen Seite, mitunter auch niedriger, auf der 
bohmischen Seite  treffen   wir aber grossere Torfmoorkomplexe erst um und oberhalb 800 m an. 

las) Diese Hochmoore hat Binder zuerst in seiner Arbeit (a. a. 0.) beschrieben. Auch 
Drude macht von ihneu (a. a. 0. S. 578) eine Krwahnung. 

,M) Ueber fthnliche „ Walder" auf den Torfmooren Sudbohmens vrgl. K. Domin in Beih. 
z- Bot. Centralbl. XVI. S. 817, 451. 

1:,r') Es ist interessant, dass wir anderwiirts — so in dem Wittingaucr Moorbecken — auf 
wefea, lebendenTorfmooren solche Kormen der gewohnlichen Kiefer (Finns silvestris) antreffen, 

•die in ihrem Habitus und Wuchs getreu die Sumpfkiefer nachahmen und von derselben im 
sterilen Zustande manchmal auf den ersten Hlick nur sohwer zu unterscheiden sind. 

'•*) A- a. 0- S. 225. 
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icli aber hundertjiihrige Exemplare der gewohnlichen Sumpfkiefer beobaclitet, welclie 
die angefuhrte Stammesstiirke weit iibertrafen. 

Sachse131) sagt beziiglich dieser   erzgebirgischen   Sumpfkiefer, welche altere 
Autoren als Pinus   obliqua   bezeichneten:    bald   niedrig   auf den lioilen 
hingestreckt, bald aufrecht stehend und Hohen von 20' bis 30' erreichend, kommt 
diese Form nur auf Moorboden vor und gedeiht urn so besser, je feuchter und 
sumpfiger ihre Unterlage ist;138) sowie der Standort trocken wild, ist sie der Ver- 
kiimmerung und dem Absterben ausgesetzt." 

Und weiter beinerkt er noch, (lass die Stamme dieser Pin us bei Seba- 
stiansberg die Hiihe von 20—50' (also bis 16 TO) und eine Starke von bis 14' 
(= iiber 36 cm) im Durchinesser erreichen. 

Be tula car pa tic a kommt zerstreut vor, bildet aber softener und eher 
auf trockenerem als feuchtem Hochmoore zusamnienhiingende kleinere Bestiinde; 
hiiufiger kommt sie beigemengt vor. Auch die gemeine Betu 1 a verrucosa und 
die typiscbe Betula pubescens schlagt mitunter ihren Sitz auf den Hochmooren 
auf und steigt bis unter den Spitzberg (ca 1000 m). 

Betula nana, eine arktische Art, im Erzgebirge ein bemerkenswertes 
Relikt aus der Glacialperiode, kommt in den hochsten Gebirgslagen zerstreut vor 
und bildet dort schone charakteristische Bestiinde. Diese Zwergbirke bedeckt auf 
den Hochmooren von Gottesgab unter dem Spitzberge ganze Fliichen und nimmt 
auch gern auf bereits gestochenen Torfstellen Platz. Wir finden dieselbe weiter 
bei Abertbam, im westlichen Teile des Erzgebirges bei Kranichsee (bei Friihbuss) 
und im Osten bei Pressnitz,139) Sebastiansberg 14°) und Reitzenhain. 

Lycopodium inundatum auf torfigen Sumpfstellen von Seifeu gegen 
Flatten zu. Ich selbst habe diese Art im Erzgebirge nicht gesehen. 

Carex pauciflora, eine nordische Art, wachst hie und da in den hoheren 
Lagen, so bei Zinnwald, Niklasberg, Sebastiansberg, Gottesgab, Seeheide bei Neu- 
haus und gewiss auch noch anderwiirts. 

Carex paniculata bei Gottesgab. 
— stellulata allgemein verbreitet und oft sehr gesellig. 
— f 1 a v a seltener, C. 0 e d e r i noch auf den Hochmooren unter dem 

Keilberge. 
— canescens verbreitet, besonders an alien Griiben, die die Hochmoore 

durchziehen. Auf den Mooren bei Gottesgab eine interessante Abart — var. con- 
ges ta Dom. — eine stattliche Pflanze, mit triib-grasgriinen hreiten Bliittern, 
m it einem kurzen, aus 4—1 1 griisseren Aehrchen bestehenden Blutenstaud, von 
denen die obersten fast geknauelt und hbchstens die unteren (1 —3) ein wenig 
entfernt sind.141) — Daselbst auch Carex *vitilis. 

1:a) A. a. 0. S. 11. 
I8') Also gerade umgekehrt wie die gewohnliohe Picea excels a! 
I3'') Dieser Standort scheint identisch zu sein mit der Angabe „unter dem Hassberge". 
J40) Der Standort bei Sonnenberg wird sich wahrscheinlich auf diese oder die vorlotzt- 

genannte Lokalitat beziehen. 
lil) Vrgl. K. Vomin Sitzungsber. der bgl. Bohm. Ges. d. Wiss. in Prag, II. CI. 1902 LVIII" 

S. 47 (1903). 
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Car ex liraosa bisher bios von Gottesgab (aber daselbst sehr haufigl) und 
Qann im westlichen Erzgebirge von Kranichsee bei Friihbuss bekannt.142) 

Carex filiformis ist von den Hochmooren bei Gottesgab augegeben. 
Eriophorum vaginatum ist auf alien Hochmooren geraein. 
— gracile kommt auf den Mooren bei Neuhaus und daun am Fus.se des 

Erzgebirges auf den Wiesenmooren bei Eisenberg vor. Eine interessante und seltene 
Art, die sonst die niedrigen Lagen zu bevorzugen pfiegt. 

J u n cus filiformis, supinus sehr haufig. 
J u n cus s q u a r r 0 a u s allgemein verbreitet, besonders auf trockenerem uud 

Sehr haufig auf etwas sandigem Boden. 
Luzula sudetica nicht selten ! 
Scheuchzeria palustris, eine boreale Art, die schon Preslua) fur das 

Ei'zgebirge angibt und die auch in Saehse's Arbeit144) aufgenommen wurde, wachst 
auf einem kleinem Hochmoore zwischen Spitzberg uud jener Stelle, wo die Strassen 
nach Gottesgab, Abertham und Joachimstal zusammentreffen. Sie wurde daselbst 
in Jahre 1887 von Poschanky beobachtet.145) 

Listera cordata siehe die Formation der Fichtenwiilder. 
Menyanthes trifoliata auf sumpfigen Stellen und Torfwiesen zerstreut. 

Ii('i Gottesgab in Menge und fruchtend noch oberhalb 1000 m. Sonst kommt diese 
Art hiiuhger   in   dem an Teichen reichen Teile des erzgebirgischen Vorlandes vor. 

Sweertia perennis ist bei Gottesgab mehrfach vorhanden, aber in der 
"^''1 nicht auf dem sich in der regen Entwickelung befindenden Hochmoore, son- 

clern auf den die Hochmoore oft begleitenden und auf selbe angrenzenden Torf- 
VVlesen. So auch gleich unter dem Gipfel des Keilberges.146) 

Nach Sachse"") kommt sie auf dem ganzen Hochplateau, das sich von 
'atten iiber Gottesgab, Stolzenhain bis in die Gegend von Kupferberg binzieht, vor. 

Pinguicula vulgaris auf grasigen Mooren (Torfwiesen) zerstreut, z. 15. 
Inter dem Plessberge bei Kaff, bei Gottesgab, auch bei Neudek, Voitsdorf und 
a,1derwiirts. 

Trient a 1 is europaea siedelt sich nicht selten in trockeneren Hochmooren, 
Zllweilen aber auch auf ziemlich feuchten, moosigen Stellen an. 

Andromeda poliifolia ist in der Mehrzalil der Hochmoore anzutreffen. 

'*-) Diesen  Standort fuhrt  Drude (a. a. 0. S. 579) an und  bemerkt  zugleieh,   dass  die 
daselbst vorkommende Pflanze an die arktische   Carex  irrigua  (welche aber aus dem Erzge- 
frge nicht bekannt ist) erinnert. 

I4:') Flora cechica, S. 81 (1819). 
"') A. a. 0. S. 14. 
U6) Als   Synonym   sclieint   zur   Scheuchzeria   palustris    auch   Schmidt's  Abama 

jSsifragum („Flora boem. inchoata") anzugehoren. Vrgl. auch Celakovskfi in Sitzungsber. d. kgl. 
")hm- Ges. d. Wiss. in Prag II. CI. S. 515 (1889) und ibidem S. 022 (1887). 

U8) Aebnlich iiussert  sich   auch Sachse (a. a. 0. S. 10): . . . „ist aber in der ihr zukom- 
"'enden Region, auf den torflgen, pflanzenreichen Waldwiesen am Rande der Moorlager oft massen- 
laft verbreitet,   zwischen   den   eigentlichen Torfbildnern   aber   nur vereinzelt kommt sie 

8'lenweise vor uud an den geeigneten Lokalitilten meist in zaldreichen Individuen;   sie scheint 
s aber vielmehr Nach bar in der Ilochmoore zu sein." 

14;) A. a. 0. S.  10. 
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Ledum palustre in den austrocknenden Torftagern selten, so z. B. bei 
Zinnwald und auf der Seeheide bei Neuhaus angegeben. 

Vaccinium uliginosum fehlt keinem Hochmoore; auch die Preissel- 
und Heidelbeere pflegen auf den Torfmooren haufige — wenngleich nicht so auf- 
fallige — Erscheinungen zu sein. 

Oxycoccos palustris kommt auf jedem Hochmoore vor. Die morkwiir- 
dige Oxycoccos microcarpa (vrgl. S. 25) wachst in Meuge auf einem Heide- 
moore bei Abertham und nach Mitteilung und Beschreibung der Forstleute auch 
im Kalkofner Revier bei Moldau. 

Drosera rotundifolia ist auf den moisten Torflagern des Erzgebirges 
zu finden, ist aber trotzdem nicht allgemein verbreitet. Sie bevorzngt kleinere, in 
reger Entwickelung sich befindende Hochmoore, wo sie in den durchwasserten 
Sphagnumpolstern ihren Sitz aufschlagt. 

Drosera longifolia wurde von F.  W. Schmidt bei Gottesgab angegeben, 
sie wurde aber dortselbst seither nicht mehr gefunden, wiewohl diese Angabe nicht 
unwahrscheinlich ist. Drudelii) gibt einfach an, dass sie „im westlichen Erzgebirge 
vorkommen soil. 

Viola palustris ist allgemein verbreitet. 
Montia rivularis wachst nicht selten in den Torfgritben. 
Em pet rum nigrum kommt mit den anderen Ericaceen in jedem grosseren 

Hochmoore vor. 
Epilobium nutans hat seine Heimat auf feuchten Stellen, bei den Bach' 

lein, die die Hochmoore durchziehen, und ist in den hochsten Lagen am haufig* 
sten; es iibertritt auch in die subalpinen Matten. Hftufig kommt auf denselbeo 
Standorten auch Epilobium palustre (meist in der Abart hyssopif0" 
Hum145') vor. 

Sedum purpureum bei den Bachen selten; es wachst hiiufiger auf den 
Waldbliissen und Waldlehnen und gehort daher meist den Waldformationen an. 

Sedum   villosum   kommt auf manchen Torfwiesen  und Sphagnum-Moil1 

mooren in soldier Menge vor, dass es ganze  Flachen   (lurch  seine rosigen Bliiten 
farbt.    So z. B. auf dem Abhange   des Plessberges   oberhalb Kaff,   bei   Abertham* 
Gottesgab, Neuhaus und anderwiirts. 

Potentilla palustris ist haufig verbreitet, teils in den Siimpfen odd 
direkt in den Pfiitzen mit schwarzem Torfwasser, teils auch (meist in einer n'e' 
drigeren, aber sonst ganz typischen Form) in den Moospolstern der Torflager. ^>ie 

kommt noch oberhalb 1000 m vor. 
Trifolium spadiceum und Parnassia palustris wachsen elier a's 

auf den eigentlichen Hochmooren auf den torfigen Wiesen, wo sich schon zahlr<'iclitf 

Griiser und andere Blutonpflanzen angesiedelt haben und wo sich unsoren BlickeI) 

"") A. a. 0. S. '237. 
ut) Es ist interessant, dass diese besonders in den Gebirgen verbreitete Form audi a*" 

Fusse des Eragebirges, und zwar bei Prob9tau, wioder erscheint, zugleich mit einer andere" 
Varietat des P'pilob. palustre (var. Schmidti anura). Vrgl. delakovsky Sitzungsber. d. W" 
B6hm. Ges. d. Wiss. in l'rag, II. 01. S. 49L (18 
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auch Cirsium   heterophyllum,  Lychnis   Flos  cuculi und C rep is suc- 
cisifo'lia oft zeigt. 

Scirpus caespitosus (=Trichophorum caespitosum) kommt als 
Seltenheit und sclion ausserlialb der bobmischen Grenzen (bei Karlsfeld) vor. 

Der Torf selbst pflegt unterschiedlich tief zu sein: stellenweise nur 1—2 m, 
a°er anderwarts wieder bis 8 m, soweit man dies an den ausgegrabenen Stellen 
zu beobachten imstande ist. An vielen Stellen wird der Torf gestochen, aber 
gerade dort (bei Sebastiansberg), wo das Torflager im Erzgebirge am raachtigsten 
entwickelt ist, erfolgt die Ausbeutung des Breimtorfes nicht. Es hat dies seinen 
wund einerseits in der grossen Billigkeit anderweitigen Brennmateriales und 
ftnderseits in der Schwierigkeit, mit der die Gewinnung der zum Hoizen geeigneten 
lorfziegel verbunden ist. Dieselben trocknen sehr schwer infolge der hiiufigen 

•Niederschliige, der geringen Luftwftrme und der lang andauernden starken Nebel 
(siehe S. 12). Dem gegeniiber wird noch Torf auf den hoclist gelegenen Hoch- 
Biooren unter dem Spitzberg bei Gottesgab gestochen; der Trocknuugsprocess geht 
"aselbst audi ziemlich giinstig vor sich. Allerdings weht hier fortwiihrend ein starker 
Wind, welcher in Verbindung mit dem geringeren, der holien Lage entsprechenden 
^Uftdruck steht, was gi'tnstige Bedingungen fur die Trocknung der Torfziegel be- 
"Wirkt. Es vvurde hier konstatiert, dass auch nach einem mehrtiigigeu Regen unge- 
fleckte, zum Trocknen ausgestellte Torfziegel an Gewicht verloren haben. Deshalb 
Sl'id die hoch gelegenen Torflager in dieser Beziehung im grossen Vorteile, aller- 
^Hgs mit Ausnahme jener Moore, die sich in gescMtzten Bergtalern befinden, wo 
last fortwiihrend kalte und feuchte Nebel herrscheD, wo aber die Windstiirke be- 
Oeutend geringer ist. Anderseits -- wie H. Schreiber ganz richtig bemerkt -- ist 
dle Vegetationsperiode desto kiirzer, je holier die Lage ist, desto geringer und 
langsamer audi der Pflanzenwuchs und bei den in Wiesen oder Felder umgewan. 
Helton Hochmooren auch desto. geringer der Ertrag, 

In Sebastiansberg wurde vor einigen Jahren in ziemlich bedeutenden Di- 
^ensionen eine vom Staate und Land unterstutzte Moorkulturstation errichtet, deren 
^eiter der sclion otters crwahnte H. Schreiber ist. Interessaut sind die ausgedehnteu 
Kulturvcrsuche, deren belehrende Resultate teils in der „Zeitschrift f. Moor- 
kultur", teils in den Jahresberichten dieser Station (s. S. 17) oder auch in selb- 
Standig erschienenen Arbeiteu zusammengefasst sind. Bei dieser Station ist neben 
<""or Streutorffabrik ir,°) auch ein kleinerer,  die Torfmoorflora enthaltender botani- 

l50) „In Viert. Jahresb. der Moorkulturstation in Sebastiansberg" S. 21 (1902) charakterisiert 
• Schreiber die beiden Torfarten f'olgcnderweise: 

a) Streutorf:   Jiingerer Moostorf,   arm an Wollgras, liellgelb,   unyerrottet, 8 dm unter 
6r Mooroberflache, 1 m von der Stichkante des vorhergehenden Jahres entfernt, also verh&ltnis- 

^asig gUt entwasscrt.   Im frischen Zustande:   mittlere Dichte Tl, mittlerer  Wassergehalt 92%, 
8 /   'v 

h •'roclcensubstanz, in letzterer 3"1% Asclie. 
b) Brenntorf: Aelterer Moostorf, ziemlich reich an Birke mid Moorkiefer, gut verrottet, 

'00 TO unter def urgprflngiichen Mooroberflache aus einer im Jahre vorher des jungeren Moos- 
0l'f«s beraubten Stelle, verhaltnismassig gut entwassert. Im frischen Zustande: mittlere Dichte 
% mittlerer Wassergehalt 87%, 18% Troekensubstanz, darin s-S'/o Asche. 
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scher Garten. Es werden hier ira Grossen Versuche uiit den verschiedenen Arten 
der Trockenleguug der Hochmoore und mit der Umwandlung der Torfmoore in 
Kultur- (Futter- oder Streu-) Wieseu vorgenommen. Hiebei hat es sich gezeigt. 
dass mlt Riicksieht auf den grossen Verbrauch von Stickstoff, der in diesen Hoch- 
mooren vor sich geht, es notwendig ist, eine solche Grasmischung zur Aussaat zu 
verwenden, wo die cinzelnen Arten so viel als moglich wenig auf die Aufnahme 
von stickstoffhaltigen Diingstoffen angewiesen sind; es ist auch notwendig, solche 
Arten zu vermeiden, welche viel Stickstoff brauchen und denselben dem Hoden 
gierig entnehmen. Eine sehr wichtige Rolle spielt bei diesen Versuchen hauptsach- 
lich in den ersten Jahren die Witterung. Einige in Jahren mit feuchtem und kaltem 
Sommer den Ton angebende Arten erschienen fast gar nicht beim Eintritt eines 
trockeneren und warmeren Jahres; sie wurden (lurch Arten ersetzt, welche vordem 
nur sehr untergeordnet auftraten. 

Sehr gut bewiihrt sich bei der Kultivierung des lebenden tiefen Tortlagers 
folgender Vorgang: Das Lager wird (lurch ein System von Abzugsgriiben, bei denen 
eine Tiefe von 60 cm hinreicht, durchschnitten, die Sumpfkiefer wird beseitigt, 
der Oberwuchs wird abgebraiint (namentlich der heideartige, was bei starkem Winde 
und trockenem Wetter auch auf dem noch nicht entwasserten Torfboden gelingt)» 
sodann wird die Oberfiacbe umspatet und planiert. Es empfieb.lt sich hierauf eine 
Kalkdiingung im Herbst, deun der kohlensaure Kalk wirkt auf alle Hochmoor- 
pfianzen wie Gift. Im Frttbjahre folgt dann die Bearbeitung mit der Scheibenegge* 
die Dungung uud Saat. Es ist ratsam, 2—3 Jahre hintereinander Hiilsenfrucbte, 
eventuell Futt.ergemengsel als Vorfrucht zu bauen, obzwar Versuche der genannten 
Station das Resultat ergeben haben, (lass auch die unmittelbare Ansaat. von Wie- 
senpflauzen (hauptsachlich Grasarten) mit giinstigem Erfolge verbunden war. 

Die Torfmoore sind im Umkreise des gauzeu Erzgebirges verbreitet; ihre 
hauptsachliche Ausdehnung ware etwa die folgende (indem wir von dem siidwest- 
lichen Ende gegen NW fortschreiten): l"'1) 

1. Die Hochmoore zwischen Graslitz und Fruhbuss und zwar von Spitzberg 
gegen Siiden um den Miickenbiihl herum und in der Richtung gegen Schonlinde 
zu und gegen N von Fruhbuss zwischen Sauersack und Hirschenstand. Diese in 
der Hohe zwischen 82;}—932 m liegenden Moore sind stellenweise sehr interessant. 

2. Kleinere Hochmoore zwischen Abertham und Biirringen (in der Hohe von 
circa 860 m) und gegen S von dem letztgenannten Orte im Bogen in der Nahe 
der Eisenbahntrace in der Richtung gegen Neudek bin, dann im Norden zwischen 
[rrgang und Seifen (meistenteils uber 950 TO). ES sind grosstenteils bereits aUS- 
getrocknete und zum Teil schon bewaldete Torfmoore, welche an inanchen Stellen 
auch einen heideartigen Charakter annehmeu. 

3. Die hochstgelegenen Hochmoore bei Gottesgab und um den Spitzberg 
herum, in der Richtung gegen Seifen und Werlsberg fortschreitend. Hochst interes- 
sant.  Hohe circa, 955—.1032 TO, 

4. Die Hochmoore zwischen Schmiedeberg uud Kupferberg (beilaufig zwischen 
800—870 m Seehohe), w<;lche   westwiiits   fast bis zu der schmiedeberg-pressnitzcr 

Vrgl. auch Sachse a. a. 0. S. 12—18, Drude a. a. 0. S. 678, 
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Chaussee, siid warts zur Strasse von Kupferberg gegen W (in der Richtung gegen 
Gottesgab) sich hinziehen. Sie sind zwar sehr ausgedehnt, floristisch bieten sie aber 
ein geringeres Interesse. 

Zu diesen   Hochmooren gesellt sich  im NW von Pressnitz,   links  von   der 
Weiperter Strasse (tiber 700 m Seehohe), ein kleineres Torflager. 

5. Der griisste Torfmoorkomplex, welcher sich vom Hassberg bei Pressnitz 
einei'seits in der Richtung gegen die Landesgrenze und gegen Sebastiansberg, an- 
derseits gegen SO in der Richtung gegen Somienberg (hier in der Hone von circa 
780 m) erstreckt. Er 1st (lurch den von Miickenbuhl gegen NO sich hinziehenden 
Bergriicken getrennt. Ferner gehoren hieher die Torfmoore, welche sich von Seba- 
stiansberg in der Richtung gegen die Landesgrenze (bis zur Hone von 836 m) gegen 
Natschung hin ausbreiten. Endlich ein bei Kallich gegen Osten zwischen der Strasse 
gegen Kleinhahn und GSttersdorf (beilaufig in der Hone von 790—800 m) gele- 
genes kleines Torfmoor. 

Ausser der dritten Gruppe iiberhaupt der interessanteste Hochmoorkomplex. 

6. Grossere Torfmoore zerstreut bei Ziunwald, insbesondere im Kalkofner 
Revier (oberhalb 860 m). Im Osten schliessen sich kleinere und wenig interessante 
Hochmoore bei Moldau an, namentlicb im Sttden von hier bei Neustadt, welches 
111 der Hone von 820 m gelegen ist. 

In der weiteren nordbstlichen Fortsetzung des Erzgebirges fehlen grosser e 
'°i'linoore iiberhaupt. 

folgend 
Die  hauptsachlichsten  Typen   der  Torfmoore   des   Erzgebirges   sind   etwa 

a) Diohte, fast geschlossene BestHnde der Sumpfkiefer; die Ubrige Vegetation 
untergeordnet,   oder   die Sumpfkiefer bestimmt   wenigstem die Gesamtphysiognomie. 

l> Typus der Sumpfkiefer (Pinus uliginosa) (=Legfohren-Bestande). 

Die Bestande der Leitart sind auf alien hauptsachlicheren Hochmooren des 
Erzgebirges verbreitet. Es sind dies einformige, von der Feme als schwiirzliche 
Flachen sich praesentierende Ebenen, welche dem Erzgebirge in vielen Partieen 
zwar einen Gehirgs- aber zugleich auch eiuen diistern und unfreundlichen Char- 
acter aufpragen. An manchen Orten schmiegen sich an den Torfboden nur hin und 
wieder vorkommende Baumchen mit sich bereits verdrehendem, niedergestrecktem 
kurzem Stamme, mit dichten vielen Aesten, auf denen kurze dunkle Nadeln sitzen. 
In den uralten, huudertjahrigen Bestiinden pflegen aber die Stiimme bedeutend 
starker und vielfach verbogen zu sein. Mancher Stauim beugt sich dicht ober 
def Oberflache nieder und lauft dann parallel mit ihr und nur ganz wenig oberhalb 
derselben hin; manche Stamme sind oft merkwttrdig verdreht oder steigen schief 
hiiiauf. Es priegt oft ungemein sclrwierig zu sein, (lurch solche Urwalder der Sumpf- 
kiefer durchzudringen. Stellenweise sind in dem bizarren Gewirre der Aeste und 
Stamme die einzelnen Bauine gar nicht zu unterscheiden, und es droht uns dort die 
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Gefahr, wenn der Torf noch feucht und weniger konsistent ist, tiefin den weichen Brei 
hineinzufallen, welcher zischend unter den einsinkenden Fussen auseinanderfahrt.152) 

Ein Begleiter dieses Typus pfiegen verschiedene Arten der weiter aufzu- 
zahlenden Typen, hauptsachlich Ericaceen und E riophorum vaginatuffi 
zu sein. 

Zu den Waldformationen kdnnen wir diesen Moortypus nictit hinzuziihlen, 
einesteils deshalb, weil es nicht zusammenhangende, geschlGssene Baumbestiinde 
im Sinne des Wortes „Wald" sind, anderenteils aus dem Grunde, weil die Leitart 
cine so ausgesprochene Torfinoorpflanze ist, dass es absolut ausgeschlossen erscheint, 
die Sumpfkieferbestande mit anderen Waldformationen unter einen Hut zu bringem 
wenn wir fiberhaupt den Wald und das Torfmoor als 2 verschiedene Pflanzenge- 
sellschaften ansehen wollen. Ja selbst die hochstammigen Sumpfkieferbestande, von 
denen oben Erwahnung geschah, rechnen wir nicht zu Waldformationen, sondern 
zu diesem eben behandelten Moortypus. 

Mit der Sumpfkiefer vermischt wachst im ganzen Erzgebirge zerstreut die 
Betula *carpatica, welche verdrehte, beilaufig 1—2 m hohe Baumchen oder 
Straucher bildet. Nnmentlich in den hochstgelegenen Hochmooren ist sie ziemlicb 
haufig und bildet stellenweise (obzwar selten) audi eine selbstandige Facies. Auch 
Salix aurita wachst in schonen Strauchern hie und da auf den Torfmooren. 

b) Bichte BestQm.de  der   Sumpfkiefer  oder voUstiindigcr   Mangel  dieser Art. 

2. Cyperaceentypus. 

Dieser Moortypus wiegt haufig an solchen Often vor, wo der Tori' bereitfl 
gestochen wurde, oder auf Sttmpfen von massiger Tiefe mit gliinzendein schwarzeffl 
Moorwasser. 

Hier mtissen zwei Facies unterschieden werden: 
a) tieggenbestiinde, welche wir in der Kegel an feuchteren, moosigen Stellen, 

fallweise auch im seichten Wasser treffen; sie verdecken haufig die mit Wasser 
angesaugte oder teilweise auch schwiinmende Moosdecke, aus der sie emporwachseu. 
An tioekeneren und ni.issig nassen Stellen [)fiegen es hauptsachlich niedere Arten, 
z. B. Car ex stellulata, vulgaris (in mehreren Formen, stellenweise rasen- 
bildend), panicea, pilulifera, Oederi (auch euflava) zu sein. Ihnen ge- 
sellen sich regelmiissig J uncus filiform is (welcher an manchen Stellen selbst 
ganze Flftchen einnimmt) und der niedrige J. supinus hinzu, welch' Letzterer 
entweder in der Form mit verlangerten wurzelnden Internodien in nasse Stellen 
hineiulauft oder sich in der riutenden Form bis in das Wasser selbst wagt. 

1 ,Jj Eine zutreffende Schilderung der Sumpfkieferbest&nde Bnden wir bei Binder (vrgl. 29rtw' 
a. a. 0. 8. 578-579): „die Sumpfkieferbestande in so dichten Massen, dass man sicli mit Mi'he 

hindurcharbeiten konnte, der lioden schwankte fortwahrend unter den Fussen; oft braeh ma" 
bis an die Knie durch vermoderte Baumstiimme ein, welche iiber und durcbeinander nach allen 

Richtungen gescliiehtet lagen. Stftmme von 15—80 Fuss Lange lagen iiber und durcbeinander; 
teils im Muderprozess begriffen, teils noch frohlich fortgriinend, and junge Biiume sprossen krwWt 
dazwischen auf; allein je tiefer hinein, um so gefahrlicber wurde das Vordriugen ... In dieseffl 
weichen, wasserreicben lioden scheint diese Kieferart am besten zu gedeihen." 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



63 

An feuchten moosigen oder auch moorigen Stellen iiberwiegen ofters Be- 
laud e von Carex ampullacea, seltener von C. vesicaria, einer hochlialmigen 
iorna der C. vulgaris, von der ('. leporina, mit C. canescens, welch' Letz- 
tei'e ausserdem die stereotype Begleiterin jedes Almigsgrabens im Torfmoore ist. 
Carex filiform is, welche auch kompakte Rasen mit kaum breiteren Bliittern 
a's die hohen Halme zu bilden pflegt, wurde bisher bios auf den Torfmooren bei 
wHtesgab gefunden. Dortselbst hat man auch die im Erzgebirge seltene C. el en- 
s' :it a beobachtet. 

Zu diesem Typus ziihleii wir ebenfalls die Bestiinde beider Arten von Erio- 
Phorum (Erioph. an'gustifolium, latifolium), welche auf denselbeu Stellen 
Ull,i hiiufig sehr gesellig zu wachsen piiegen. 

Wie ersichtlich, ist die Auswahl der Riedgriiser in den Hochinooren des 
Erzgebirges nicht gross und sind auch die Gariceta und Eriophoreta des Erzge- 
l)u'ges, sofern sie sich nicht mit anderen torfmoorliebenden Arten vennischen, 
Noristisch arm und wenig interessant, insbesondere im Vergleiche mit den Torf- 
mooren der tieferen Lagen, /,. B. jenen Sftdbohmeas. 

b)  Eriophorum vaginatum — Bestiinde.',:i) 
Fast (Iberall wiichst die Leitart hiiufig zwischen der tlbrigen Vegetation, 

"iU|icntlich mit Ericaceen und gibt auch hier den Ton an, wenigstens zu jener Zeit, 
W(l seine Rasen mit zahlreichen weissen Aehrchen besiiet leuchten und wo ganze 
J°>'ihachen - wie ja riehtig Saehse 1M) bemerkt oft wie eine schininienide Schnee- 
'"'ciu. erscheinen. Sonst wiichst es am haufigsten, fast Stock neben Stock und hiiufig 
au' ganzen Strecken so zu sagen in reinen Bestanden, insbesonders auf bereits 
8estochenen Torfiagern, auf den schwarzen, schauklichen Flachen, von welchen es 
Sewohnlich die andere Vegetation in kurzer Zeit vertreibt, welche es nach der Ent- 
Wossung des Moores versucht, die freigewordenen Stellen zu okkupieren. Diese 
(iWch die miichtigen, rundlichen Stocke der Leitart charakterisierten Bestande fehlen 
duf keinem erzgebirgischen Hochmoore. 

3. Moos-Typus.'   ) 

Dieser Typus charakterisieit gewohnlich das lebende, nicht entwiisserte 
•°rfmoor, auf welehem die ttppigen, mit, Wasser durchdrungenen Moospolster vor- 
walten. ln erster Linie sind es allerdings Torfmoose und neben ihnen spielen die 
W|('htigste Rolie Arlen der Gattung Polytrichum (so uberaus zahlreich Pol. 
st|'ictum), ausserdem einige Arten der Gattung Hypnum (z. B. Hypnum 
stramineum, cus pi datum, intermedium), Arten der Gattung Phil o- 
Q°tis u. a. 

Von den eigentlichen Torfmoosen des Erzgebirges fiihren wir an:168) 
Sphagnum   cy m bifol ium,    pappilosum,    imbricatum   (die   zwei 

Letztgenannteu reihen sich   als   Rassen der ersteren Art an), acutifoli u m,   ru- 

m) Vrgl. Domin. Beih. 
IM) A. a. 0. S. 16. 

Hot. Centralbl. a. a. 0. S. 31tf -817. 

5) Vrgl. Domin, Beih. 1. c.  S. 314—315. 
b) Vrgl.  Velenovsky, „Laulnnoose Biihineus" a. a. 0. S. -79 (1897). 
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bellum, molle (selten), fimbr iaturu, Girgensohnii (eine audi auf den 
kleinen Waldmooren weit verbreitete Art), rigid lira, squarrosum, teres, 
GO n tor turn (mit den Varietaten subs ecu nduin und platyphy 11 urn), euspi- 
datum (mit der Varietiit riparium), molluscum. 

Die Polster der Torfmoose und Polytriclia prangen in alien Farbennuanceti 
von Griin bis Dunkelrot; auf jungfraulichem Torfmoor fehleu nie kleine Siimpfe 

und Moriiste, Tiimpel mit scbwarzem, glanzendem Moorwasser und haufig von ziem- 
lich grosser Tiefe. Stellenweise breiten sich kleine Seen an solchen Stellen aus. 

Auf diesen wasserreichen moosigen Ilochmooren fehlen alle Halbstraucher 
aus der Familie der Ericaceen, hdchstens wagt sich das fable Vaccinium uli- 
ginosum hieher. Die Sumpfkiefer gedeiht hier gut, obzwar audi sie sich nicht 
getraut bis in die unniittelbare Nahe dieser oft grSsstenteils von einer schwimmen- 
den Torfmoosdecke verdeckten Tiimpel lieranzukommen. 

An diesen feuchtesten Stellen hat eine geringe Anzahl von Arten ihre ]Icimat. 
und auch in dem lebenden, moosigen Hochmoore herrscht keine grosse Mannigfal' 
tigkeit, obzwar hier die Standorte der seltensten Arten sind. His in das Wasser 
selbst hinein getraut sich z. B. die nur bei Gottesgab wachsende Scheuchzeria 

palustris, welcbe (lurch ihr boreales Areal bemerkenswert ist. Seichtere Tumpe' 
fullt manchmal zur Ganze die kleinwuchsige, aber sehr charakteristische Carex

i 

limosa an, welclie ebenfalls zu den seltenen Pflanzen des Erzgebirges gehort. 
Noch seltener erscheint das winzige, kriechende Lycopodium in u n datum (ein 
einziger Standort); os ist wie die vorige Art ein Warner vor gefahrlichen Stellen- 
Aus dem triefenden Moose wachsen dicht nebeneinander die zarten Halme der 
unauffalligen Carex pauciflora, welche auf der Mehrzahl der Torfmoorkoffl' 
plexe des Erzgebirges wiichst. Audi Drosera rotundifolia hat hier ibre 
beliebtesten Standorte, haufig auch Viola, palustris und von den kleinen Erica- 
ceen die kriechende Oxycoccos palustris und mitunter auch Andromeda 
o 1 iii 01 i a. Nur auf einer einzigen Stelle wurde auch Mai ax is paludoS8 

gefunden. 
Eine verbreitete Art in diesem Hochinoortypus ist Potent ill a palustri8 

deren uberaus lange, kriechende Wurzelstocke hier das halbflussige Torfmoor durcb" 
ziehen und welche dann entweder direkt aus dem Wasser in stattlichen Exemplars11 

emporwachst oder in einer niedrigeren Form ihre auffallenden dunkelblutrotfi" 
Blttten fiber die zusammenbangende Moosdecke emporhebt. 

Sonst offenbart sich in diesem Moosmoortypus untergeordnet auch die MehrzaW 
der ubrigen Torfbewohner und nur in der Nahe der schwarzen Tiimpel besteht difl 

Vegetation fast ansschliesslich aus einigen der eben angefuhrten Arten. Allerding" 
gibt es auch hier eine Unzahl von Uebergangen zu den ubrigen Typen und Ji||C 

auf echtem Moostorf, wie er soeben geschildert wurde, treffen wir manche klein6 

Riedgraser (z. B. Carex s tell u lata, vulgaris), den J uncus supinus> 
gauze Bestaude des schonen Se dum vil losu m, die zarte Tr iental is euro pae&> 
in ganzen Kolonieen die stattliche Menyanthes trifoliata, die zierlicl'6 

Naumburgia thyrsiflora u. a. an. 
Diese moosigen, feuchten Hochmoore   sind — wie schon hemerkt wurde * 

ein Charakteristikum der zumeist noch nicht entwiisserten Partieen und werden irnn'el ' 
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seltener. Nacli der Entwiisseruug des Torfbeckens beghint das Tori'uioor hiiutig auch 
'Q ganz abseits gelegenen, von der Drainage nicht berilhrten Orten seinen urspriing- 
lichen Charakter zu verlieren. Grossere Ericaceen beginnen das Uebergewiclit zu 
ei'langen, manclnnal auch einige Cyperaceeu, der Torf setzt sich, wird hart und 
"iraint oft die Gestalt mancher der 1'olgenden Typen an. 

I. Typus der zwergstrauchigen Ericaceen.1'7) 

Heutzutage ist dieser Typus vielleicht der verbreitetste im Erzgebirge, indem er 
ZUtn Teile in der Nachbarschaft der Sumpfkieferbestande grosse Flachen ehmimuit, 
anderwiirts wieder alle leeren SteJlen zwischen den lockeren Sumpfkieferbestanden 
ftusfdllt. Den Ton geben niedrige Halbstraucherausder Familie der Ericaceen, und zwar 
Vacciuium uliginosuin (in Ftllle auf jedem Torfmoor), Myrtillus, Vitis 
idaea, Calluna vulgaris an; von kleinwiichsigen Arten begleiten die Vor- 
Senannten Andromeda poliifolia und Oxycoccos palustris. Eme sehr 
wichtige Art ist Em pet rum nigrum, welches infolge seiner oekologischen 
Eiurichtung mit den anderen Ericaceen ganz kongruent erseheiut, wenngleich seine 
systeinatische Einreihung eine entfernte ist. Fast nirgends fehlen eingestreute Rasen 
V(m Eriophorum vagi, n at u in. 

Die Unterscheidung der iibrigen Eacies wiire (Iberflussig, weil mehrere 
^eispiele iiu speciellen Teile geschildert sind. Bald herrschen Vaccinien vor, von 
ilenen die letztgenannten zwei Arten ziemlich gleichmiissige Bestiinde, die erst- 
Senannte Art aber stets schiine, stattliche, abgerundete Hiigelchen bildet, welche 
durch ihre lichte, bliiuliche Earbe in die Augen fallen; anderwiirts gesellen sich 
Wieder Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum (bildet seltener selb- 
standig ganze hiibsche Bestande); C a 11 u n a v u 1 g a r i s u. &. zusamnien. Wenn die letzt- 
Senannte Art auffallend das Uebergewiclit gewiunt, so ist dies gewohnlieh ein 
lichen, dass der Torfgrund trockener wird. In diesem Stadium vennehren sich in 
'"•i" Hegel auch die Bestiinde vevscliiedener Cladonien, und wenn der Torfgrund 
"''"'igend entwiissert ist, kann er sich dann in eine typische Heide umwandeln, 
duf welcher sich gewohnlieh bald Nardus stricta und besonders Des champ si a 
'1(ixuosa, welche diesem Moortypus selten fehlt, sehr verbreiten. Auf kleineren, 
111 den Waldern eingeschlossenen Torfmooren gewiunt nicht selten Molinia 
c°erulea die Ueberhand, welche dann auf ehemaligem Torfgrunde in Gesellschaft 
anderev Griiser (auch Ca 1 amagros tis villosa) und Cyperaceeu eigentiimliche 
Kieine Waldwiesen   bildet,   die durch  ilir  Exterieur un  das Wieseumoor erinuern. 

Nur selten zeigen sich auf den Ilochmooren des Erzgebirges kleine Bestiinde 
v°u Ledum palustre, welches aber auf das iiltere Torfmoor hinweist, welches 
Sc»on nicht die voile Lebenskraft entfaltet. leh selbst habe diese Art auf den 
angegebenen Standorten nicht gesehen. 

') Vrgl. Do mi n, Beih. 1. c. p. 316. 
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Schliesslich eriibrigt uns noch die Erwahnung der interessanten Bestiinde 
von B etui a nana. Diese niedrige, strauchartige Birke, welche sich nur wenig 
fiber die Zwergstrilucher der Vaccinien erhebt, bildet entweder ganze Gebiische oder 
sie wiichst einzeln als im Kreise ausgebreiteter Strauch. Durch ihre kleinen runden 
Bliittchen erinnert sie auch kaum an eine Birke. 

Die Mehrzahl der Torfmoore wird von Abzugsgraben durclizogen, deren 
Boden gewbhnlich von schwarzem Wasser bedeckt ist. Ihre treuen Begleiter sind 
neben der bereits erwahnten CarexcanescensStellaria uliginosa, Montia 
rivularis, J uncus supinus. Wo sich in den Abzugsgraben fliessendes Wasser 
befindet, sehen wir manch trial Batrachium a qua trie oder auch Sparganiutn 
minimum oder simplex. 

Interessant sind die Uebergiinge von echten Hochmooren in Wiesenmoore- 
Solche Uebergiinge linden wir in der Kegel bei den Teichen, wo Sphagnumpolster 
und manche Arten der Hoehmoore in dem breiteren, sumpfigen Streifen ringsum 
den Teich auf dem Wiesentorfgrund neben hiiufigen Cyperaceen und Gramineen 
anzutreffen sind.ir,s) Nach den zahlreichen Bliitenpflanzen erkennen wir leicht diese 
Uebergangsformation auch dort, wo ansclieinend bereits das typische Hochmoor 
entwickelt ist.1"'9) Die Vegetation der Hoehmoore ist ja immer traurig, monoton, 
und es fehlen dort fast alio Arten, welche durch schone, lebhaft gefiirbte Bhiten 
zur Lrheiterung dieser melancholischen Harmonie beitragen wiirden. 

Interessant sind auch die Uebergiinge der entwiisserten Torfmoore in das 
Wiesenland. Auf einem solchen ehemaligen Torfmoore finden wir noch haufig nasse, 
moosige Stellen, wo Drosera rotu ndifolia, Viola palustris, Oxycoccos 
palustris1"") u. a. iippig wachsen. TmUebrigen aber zeigt sich ein ziemlich zusammen- 
hitngender Grasbestand und in demselben erblicken wir zahlreiche Bliitenpflanzen 
wiez.B.Pedi cu lari s pal ustris, Rh i nanthus mi nor, Parnassia pal us tris, 
Trifolium spadiceum, Lotus uliginosus, aber auch Arnica montanfl; 
Valeriana dioica, Lychnis Flos cuculi u. a. "'') Von der friiheren Moor- 
flora wiichst hier manchmal gesellig Se(him villosum; einen iihnlichen Standort 
wiihlt auch die seltenere Pinguicula vulgaris. 

Auf solchen (Irasriuren der gewesenen Torfmoore und in der Nachbarschaft 
<Jer noch bestehenden Hoehmoore hat die im Erzgebirge seltene Sweertia 
perennis, welche bei Gottesgab eine ganze charakteristische Facies bildet, 
ihre Heimat.lM) 

Stellenweise haben die Torfmoore ein eigentiimliches Aussehen: Es iibei- 
wiegt der Moos- und Kechtenbestand. Arten des Typus der Ericaceen sind einzeln 
eingestreut, hiiufig sehen wir Luzula sudetica u. a. Stellenweise erhalten diese 

I58) Diese TJebergange   beider Torfmoorformationen, der Wiesenmoore und der Hoehmoore 
anerkennt auch der bekannte Torfmoorkenner C. A.  Weber. 

?59) Der Torf pflegt aher schwerer und schmierigcr zu sein mid brennt schleeht. 
I(">) Diese Art verschwindet aher zumeist hald und nur die (lbrigen Arten vermoaien sich 

auch anf einer auf angedeuteter Weise entstandenen  Wiese zu erhalten. 
"") Natiirlich sind  solclie Wiesen von den echten Wiexenmooren, deren Arten sie mituntei 

beherbergen, wesentlich verschieden. 
•") Vrgl. S. 57 und Anmerkung 146. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



67 

I'liichen  ein   heideartiges   Aussehen   und beherbeigen    dann  hie   und   da   das  im 
Erzgebirge sehr seltene Lycopodium alpinum. 

3. Die Wiesenformationen. 

Wenn wir tins mit den Wiesenformationen nn weitesten Sinne des Wortes 
hefassen wollen, so miissen wir vorerst einige Hauptkategorieen unterscheiden. 
Unter den Begriff „ Wiesenformationen" rangieren wir im Ganzen naclistehende, 
sowohl ihrer Entstehung nach, als audi oekologisch and floristisch sich wesentlich 
"nterscheidende Prlanzengesellschaften : 

1. Vorgebirgswiesen, d. i. Wiesen der niedrigeren Lagen, am Kusse des 
Erzgebirges Oder solche, die bis zur Hohe von circa 600 m an dessen Abhiingen 
hinaufgehen, ziemlich feucht, stellenweise mit Uebergiingen in die Wiesenmoore. 

2. Gebirgswiesen, im hoheren Gebirge, welche besonders eine charakteri- 
stische Gestaltung im Bereiche der subalpinen Fichtenwalder annehmen (vrgl. S. 47) 
wiewohl sie fiir die ganze obere Stufe des Erzgebirges (vrgl. S. 23) bezeichnend sind 

3. Subalpine Matten. 
4. Heideformationen. 
Die xerophilen und halbxerophilen Wiesen werden erst weiter unten ange- 

filhrt werden. 

In Folgendem geben wir eine Aufziihlung der wichtigsten Pnanzenarten der 
Wiesenformationen. Die mit Garmondlettem gedruckten steigen nicht in das hohere 
Gebirgsland (fiber 800 m) empor; die fett gedruckten gehen dementgegen nur 
selten von der hochsten Zone unter 800—900 m hinab; in diesem Falle sind sie 
ftit einem vorangesetzten II -bezeicb.net. Die besonders charakteristischen Arten 
naben wir mit ! gekennzeichnet. 

Equisetum silvaticum bildet stellenweise im niederen, namentlich abe 
lni hoheren Gebirge schtine Bestande. 

Die hauptsachlichsten Grasarten der hoheren und niederen Lagen sind 
'dentisch; es sind dies Alopecurus prat en sis, Phleum pr a tense, 
Anthoxanthum odoratum, Agrostis vulgaris, canina,103) Briza media, 
^eschampsia fiexuosa, caespitosa, Festuca rubra, Dactylis glome- 
r_ttta, Holcus mollis, Poa pratensis, Molinia coerulea, welche insgesamt 
l)is in die hochsten Lagen hinaufgehen (z. B. auf den Wiesen der Abhange des 
Plessberges und bei Gottesgab). Auch Trisetum fiavescens treffen wir noch 

^ei Gottesgab in der Hiihe von circa 1000 mul) an, allein es spielt hier schon 
keine wichtige Rolle. Cynosurus cristatus geht bis zu 800—850 m hinauf (z. B. 
°ber dem Kaff am Abhange  des Plessberges),  dann scheint er   aufzuhoren.   Holier 

1":1). Auf dem Keilberj; ancli eine graunenlose Form. 
""). Irrtiimlicli sagt Drude (a. a. 0. S. 689): „endet in der unteren Uergstufe". 
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geht die Verbreitving von Avena pubescens (noch bei 900 m). A r r h e n a t h e r u m 
elatins steigt aber nicht — wie ja richtig Drude bernerkt — in eihe hohere 
Zone. Festuca el at i or teilt beilaufig die Hohengrenze ihrer Verbreitung mit 
Cynosurus cristatus. Koeleria ciliata, steigt bis zu 1000 m empor (so auf 
dem Plessberge),  aber ihre Standorte sind nicht zahlreich. 

Die interessante Gebirgsform der gemeinen Poa annua (var. varia 
[Poa supina Schur]), welche sonst aus Bohinen bios aus dem holien Riesen- 
gebirge und von dem Bohmei waldgipfel der Arbers bekannt ist, kommt haufig auf 
dem Plessberg, auf Viehtrieben und langs der Wege vor. Die Gebirgsform der 
Deschampsia caespitosa mit schoner, goldgelber Rispe (var. a urea) ist im 
hochsten Erzgebirge zerstreut, haufig mit der typischen Form, aber ohne Ueber- 
giinge in dieselbe. 

Luxula sudetiea ist in der hochsten Zone haufig.105) Gesellig wachst 
aber auch auf Wiesen L u z u 1 a a 1 b i d a und in niederen Lagen L u z u 1 a ca in p e s t r i s 
und mmltiflora. 

Lilium Mar tag on zerstreut bis zu J 000 ml 
!! Lilium bulbiferuin ist namentlich auf dem sachsischen Nordabhange 

des Erzgebirges zerstreut, so nach Sachse•*) von Biirenstein, Geising, Altenberg, 
Marienberg, Schwarzenberg bis nach Ober-Wiesental. 

Von der bohmischen Seite ist es bios von Adolfsgriin bei Ebersdorf bekannt, 
wo es wild auch in den Feldern wachst.1BT) 

Es ist dies eine der pr&chtigsten Wiesenpiianzen des Erzgebirges; ihre 
Verbreitung fallt beiliiutig in die Hohenlage zwischen 650 bis 900 m. 

Iris sibirica sehr zerstreut, bis zu 900 m. 
Iris Pseudacorus im Ganzen selten, haufig z. B. auf dem Wiesenkoniplex 

zwischen Neudek und Heinrichsgnin, wo sie stellenweise in schonen, dichten Gruppen 
die Bachufer schmiickt. 

Colchicum autumn ale verbreitet, steigt auf den Wiesen unter dem 
Spitzberg (bei Gottesgab) bis zu 1050 m hinauf! 

Smilacina bifolia auf trockeneren Wiesen noch bei  1000 m 
Orchis ustulata soil bei Petschau vorkornmen (inir unbekannt). 
! Orchis globosa nur im iistlichen Teile des Erzgebirges auf dem bohmischen, 

sowie auch sachsischen Abhange, /. B. bei Zinnwald, Nollendorf, auf dcm Spitzberg 
bei Schdnwald, auf dem Strobnitzberg bei Ossegg, auf dem Miickenberg. Auf der 
sachsischen Seite z. B. auf dem Geising bei Altenberg. 

! Orchis mascula auf den Wiesen bei Schonwald und selten auf detn 
Abhange des Plessberges in der Uichtung gegen Kaff zu.HiK) 

""•"') Vrgl. K. Domin in Sitz. der kgl, Bbhm Ges. der Wiss. in Prag, II. CI. 1902. Nr. LVIIL 
S. 49—50 (1903). 

I6,:) A. a. O. S. 15-16. 
167) Auf diesen Standort (sowie anf den Standort liei Kratzhammer auf der sachsischen 

Seite) hat zuerst Wiesbaur aufmerksaiii gemacht. Oelakovsh) brschrieb die J('orm von diesein 
Slandorte als f. Ian at a. Vrgl. Sitzungsber. d. kgl. Bohm. Ges. d. Wiss. in Prag. II. 01. 5l8 (1889)- 

"i8) Im lloclisommer (Ende Juli) 1904 babe ich hier einige balbverbliihte Individuen ange- 

troffen, die der Varietat speciosa (die ja auch im bohm. Mitelgebirge vorkommt) anzu- 
gehiiren schienen. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



69 

Ore bis maculata zerstreut bis in die hochsten Lagen, haufig aber audi 
in feuchten Wiildern. 

Orchis Morio fehlt, soweit ieh beobachten konnte, dem ganzen oberen 
Erzgebirge. 

Orchis latifolia kommt noch bei 1000 m vor!169) 
Orchis sambucina selten und sehr zerstreut, meist, in niederen Lagea, 

8ie wird z. I?, bei Ober-Georgental, von dem Plessberge und in der liichtung gegen 
Joachimstal zn, von Platz in der Richtung gegen Sonnenberg zu, zwisdien Graupen 
'"id dem Mucketitliurmchen und anderwiirts angegeben. 

G y m n a d e n i a c 0 n o p s e a selten, sehr zahlreich auf dem Abhange des l'less- 
berges gegen Kaff zu. Auf dem Keilberg noch oberhalb 1200 m- 

!!,(H) Gymnadettia albidaut im Ganzen in dem hochsten Gebirge ver- 
breitct, steigt aber auf der siichsischen Seite vereinzelt ziemlich tief herab. 

Ooeloglos sum viride zerstreut, bis zum Gipfel des Keilbergs! 
! (H) Polygonum BUtorta kommt zwar audi in den niederen Lagen 

vor, seine eigentliche Heiinat ist aber in der oberen Stufe des Erzgebirges, wo es 
a'isgedehnte Gebirgswiesen durch die Menge seiner rosigen Aehren prachtvoll fai'bt. 

! Mumeoo alpinus auf den Gebirgswiesen bei Pressnitz und moglicher- 
weise audi anderwiirts. Derselbe war bisher aus Bohmen bios aus dem Riesen- 
und Adlergebirge bekannt. 

L i s t e r a o v a t a sehr selten ; mir ist bios ein ausgiebiger Standort auf 
•Jem Abhange des Plessberges in der liichtung gegen Kaff zu bekannt. 

Epipactis pahtstris selten, z. B. bei Petschau und Teltsch. 
Thesium alpinum sehr zerstreut, z. B. bei Joachimstal, sonst im Vor- 

gebirge oder Vorlande des Erzgebirges, so z. B. auf dem Ranzenberg bei Komotau. 
F*ir das hiichste Gebirge zweifelhaft.170) 

IPhyteuma spicatum bis in die hochsten Lagen gemein ! 
(H) Phyteuma nigrum im Ganzen selten, wadist z. B. in Menge bei Wiesen- 

^1, auch bei Sebastiansberg und Sonnenberg, in niederer Lage im Grundtale bei 
Komotau."1) 

P h y t e u in a o r b i c u 1 a r e im Ganzen sehr zerstreut und meist nur in 
^orgebirgslagen, iiusserst selten auch im hiiheren Gebirge, so z. B. sparsam auf 
tfem Nordabhange des Keilberges (urn 1000 m). Zahlreich auf den Wiesen bei 
Schiinwald, auf der siichsischen Seite bei Gottleuba. 

C r e p i s succisifolia verbreitet bis in die hiichsten Lagen. 
Crepis paludosa ist wie die Vorige Art bis in das hiichste Gebirge 

Verbreitet. Sie kommt aber auf den Wiesen (wo sie manchmal mit der Crepis 
succisifolia vermengt ganze Bestiinde bildet) haufig in einer niedrigeren Form 
v°i', die der Blattform nach bis in die typische Varietat brachyotus iibergeht. 

"'"•') Bei Gottesgab auch der Bastard Orchis latifolia X maculata. 
*'») Thesium pratense soil als grosse Seltenheit im ostl. Erzgebirge vorkommen. 

Vrgl.  Drude a. a. 0. S. 564. 
ln) Bei Sebastiansberg kommt auch der Bastard Ph. adulterinum (spicatum Xm- 

grum) vor. 
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Achillea Millefolium Sbsp. audeUca (= A c h. Haenkean a) 
in einer etwas abweichenden Form mit breiteren Blattabschnitten (f. latisecta 
m.) ist eine haufige Erschelnung im hochsten Gebirge, so insbesondere auf den 
Gebirgswiesen bei Gottesgab. 

Bisher   war   die  Ach. *s u d e t i c a   bios aus dem Riesengebirge bekannt. 
! (H) Hieracium florifmndum lTS) in den hoheren Lagen fast allgeinein 

verbreitet.173) 
Hieracium  p r a t e n s e  in   den  niederen Lagen zerstreut,  in den mit- 

tleren selten;   aus  der oberen Stufe des Erzgebirges ist mir diese Art unbekannt. 
Hieracium,   gothicum   besonders   in   der  Keilberg-   und   Fichtelberg- 

gruppe, obzwar auch anderwarts nicht selten. 
Mulf/edium al/pinum: die Verbreitung siehe bei den Waldformationen 

(S. 43). Auf den Wiesen kommt es nur im hochsten Gebirge vol*. 
Achyropkorus maculatus wachst hie und da in der niedrigsten Erzgebirgszone 

in der Nachbarschalt lichter Laubwaldchen, auf Waldwiesen sah ich ihn z. B. ver- 
einzelt bei Nollendorf. Er wird auch von den feuchten (!) Wiesen bei Petschau au- 
gegeben. 

Leontodou *h i s p i d u s var. nigricans kommt hftufig auf den feuchten 
Gebirgswiesen und subalpinen Matten unterhalb des Spitzberges, sowie unter dem 
Gipfel des Keilberges und gewiss auch anderwarts vor. 

Scorzonera humilis nur auf den Vorgebirgswiesen, sehr zerstreut. 
Sol id ago  Virga a urea  var.  alpestris in den hoheren Lagen haufigf 
! ! (H) Arnica montana im oberen Erzgebirgc allgeinein und auf langen 

Strecken durch ihr geselliges Vorkommen vorherrschend, in den niedrigsten Lagen 
aber selten. 

Centaurea  Phrygia   besonders um 800 m verbreitet  und sehr gesellig. 
Cirsium heterophyllum allgemein, etwa von 600 m angefangen, bis 

in die hochste Zone. 
Cirsium oleraceum fehlt fast dem oberen Erzgebirge. Ausnahmsweise kommt 

es bei Pressnitz und dann siidlich von der Schmiedeberger Bahnstation noch ober- 
halb 800 m vor. 

Cirsiwm canum fehlt dem eigentlicheu Er/gebirge und ersclieint in Menge 
erst in dessen Vorlande. 

Senecio rivularis besonders auf feuchteren Stellen und in hoheren Lagen, 
zerstreut! 

Senecio n e m o ren si s (= Ja-cqu inianus)  stellenweise. 
Chrysanthemum Leu cant he mum steigt sehr gesellig bis oberhalb 

1000 m hinauf. Auf dem Keilberge ist es noch  in der Hohe von 1200 m vorhanden. 
Campanula rotundifolia steigt174) bis in die subalpine Region, Camp, 

perstcifolia verlasst nur selten die untere Stufe des Erzgebirges. 

"-) JJrude (a. a. 0. S. 5<;;{) fiihrt diese Art bios von Weipert an. 
,,:l) (klakomhj  fi'thrt  in  seiner  „Analytickii kvetena (Jech atd."   diese Art   aus dem Erz- 

gebirge iiberhuupt niclit an I! 
m) Mitunter in Formen, die sich der Camp. Sclieuchzeri niihern! 
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Valeriana dioica kommt auf feuchteren Wiesen noch in der Hohe von 
fiber 1050 m vor! 

! Gentiana obtusifolia (=z praecox) ist bisher bios aus dem ostliehen Erz- 
gebirge aus dem Striche von Voitsdorf und Ebersdoii gegen Miickenberg zu be- 
sannt. Sie kommt besonders auf einigen Grenzwiesen zahlreicher vor. Auf der sach- 
sischen Seite wird sie auch auf dem Geising angegeben. 

Gentiana cam p est r is kommt besonders im oberen Gebirge an mehreren 
Orten vor, so bei Joachimstal, Gottesgab, Kupferberg, Pressnitz u. s. w., und steigt 
bis in die Hohe von mehr als 1100 m empor. 

Gentiana ohloraefolia selten, so bei Petschau und Schlackeuwerth. Ob 
im hoheren Gebirge? 

lihinanthus alpinus im hochsten Gebirge in derUmgebung von Gottes- 
gab an mehreren Stellen und zahlreich; er siedelt sich gerne auf tortigem Boden an. 

Primula elatior im ostliehen Erzgebirge sehr selten; sonst auf den Vor- 
gebirgswiesen, tritt in den hoheren Lagen gerne in den Schatten der feuchteren 
Will der ein (vrgl. S. 45). 

Thaliclrum angustifolium sehr selten,   liauhger im Grenzgebiete des Erzge- 
bii'ges und seines Vorlandes. 

Ranunculus aconitifolius in dem hfichsten Gebirge zerstreut. Im 
ganzen Erzgebirge kommt er nur in der Kasse pi a tan if ol i us vor. 

Ranunculus nemorosus sehr zerstreut. 
TrolliuB europaeus im Bereiche des ganzen Gebirges verbaltnismassig 

seltener uud vorzugsweise nur in den niedrigereu Lagen, so am Fusse des Erzge- 
birges auf den Vorgebirgswiesen bei Schlackenwerth gesellig, dann bei Probstau, 
Klostergrab, Rothenhaus (in der Richtung gegen Weinern zu). Im Gebirge stellen- 
weise in der Erstreckung von Abertham bis zu Joachimstal. 

A</uttt;gia vulgaris auf den Waldwiesen und Blossen sehr zerstreut. 
MThlaspi alpestre im ganzen Erzgebirge gemein! 
Parnassia palustris nioht selten, bevorzugt den Torfboden. 
Viola tricolor var. montana zerstreut, bei Joachimstal, Abertham  und 

iinderwarts. 
H el i an the mum c ham ae cist us steigt auf dem Plessberge bis zu 1000 m 

empor! 
Di an thus deltoides auf trockeneren Wiesen und Rainen bis zu 900 m! 
IDianthus silvaticus kommt im ganzen Erzgebirge zerstreut vor, er 

ste'gt bis an seinen Fuss bei Schlackenwerth, Graupen, Judendorf herab und er- 
scheint sogar auch in einem Eichenwalde bei Janegg in dem Streifen des erzge- 
birgischen Vorlandes.    Im  hochsten Gebirge  habe  ich   ihn  aber   nic   gesehen. m) 

l") Diese Art wird hauiig unter dem unrichtigen Namen Dianthus Seguierii ange- 
fulirt. Der echte I). Seguierii (VMarsH) ist aber eine verschiedene, vorzugsweise westeuro- 
Paeische Art (vrgl. Oelakocsb//, Prodromus IV. S. 861-862, bohm. Ausg.), welche friiher aus 
Bohnien nicht bekannt war und die ich erst in einer inte>-essanten Varietat (var. bohemicusj 
v°r kurzer Zeit in Bohmen (auf einzigeiu Standorte im Aussiger Mittelgebirge) eutdeckt habe. 
^iiheres siehe bei Domin in Sitzuugsb. d. kgl. Bohm. Ges. d. Wiss. II. CI. XVIII. S. 82—88 
(1904). 
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Vise aria vulgaris steigt z. P>. auf dem Plessberge (auf dem Abhange 
gegen Kaff zu) noch in die Hohe von iiber 950 m und bildet daselbst ganze klei- 
nere Hestande. Daher ist die Angabe Drudes,1T") dass sie dem oberen Erzgebirge 
fehlt und nur auf dessen Vorbergen (300—500 m) vorkommt, in diesem Shine zu 
berichtigen. 

Silene nutans steigt auf den Bergwiesen (stets in der typisclien Form) 
nocli bedeutend iiber 1000 m einpor. Auf dem Keilberge ist sie noch in der Hohe 
von circa 1200 m und dan'iber anzutreffen. 

Hypericum humifusum zerstreut in den niederen Lagen (im Ganzen seltener), 
siedelt sich gerne auf dem sandigen oder iiberhaupt kiesigen Boden an. 

Hypericum quadrangulum ersetzt in den hoheren Lagen allgemein 
das bald aufhorende Hyper, perforatum. 

Geranium silvaticum kommt in den hoheren Lagen ziemlich liiiufig 
vor, ausserdem aber z. B. bei Ober-Brand unweit von Schlackenwerth (in der Hohe 
von nicht einmal 500 m), bei Petschau und Ossegg. '") Im Egerflussgebiete audi 
in einem Tale bei Kaaden. 

Geranium pratense steigt im Ganzen niclit lioch in's Gebirge hinauf (Drude 
gibt seine obere Grenze bei 400 m |mit einem Fragezeiehen] an), wir treffen es 
aber noch bei 600 m an mehreren Stellen an. Um so interessanter und wirklich 
beachtenswert ist sein Standort bei G-ottesgab. wo es in einer besonderen, von Ce- 
lakovshy als var. eglandulosum beschriebenen Form vorkommt. Geranium 
pa lustre ist in der Hohenlage von circa 800 m eine hiiufige Erscheinung; es 
begleitet gerne die Bachufer und steigt hie und da auch in die obere Zone des 
Erzgebirges hinauf. 

Linum catharticum steigt bis in die Hohe von 1000 m einpor! 
EpiloMum trigonum schr selten bei Gottesgab (Zechgrund). 
AstranfAa maior zerstreut in der unteren Region des Erzgebirges und an 

seinem Fusse. 
Pimpinella Saxifraga kommt auf dem Plessberge noch oberhalb 

1000 m vor! 
Pastinaca opaca ist nur am Fusse des Erzgebirges in der Schlackenwerther 

Gegend verbreitet, von wo sie dann in das Plgergebiet fortschreitet. 
Imperatoria Oxthrut/iitim in der subalpinen Region zerstreut, soiist 

selir selten. 
Selinum carvifolia in der unteren Stufe des Erzgebirges haufig, scheint aber 

in den Gebirgslagen zu fehlen. 
Angelica silvestris, nicht selten in der Abart montana, zerstreut im Erz- 

gebirge, vorzugsweise in dessen niedrigeren Lagen. 
Carum Carvi noch oberhalb 1100 m. 
Chaerophyllum aureum steigt von den Gebirgslagen hie und da bis an 

den Fuss des Gebirges herab. 

"») A. a. 0. S. 199 und S. 569-570. 
"') Im  hochsten  P>zgel)irge bei Weipert die von   Knaf beschriebene Varietat parvi- 

flor um. 
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(H) 11 Meum athamunticum im oberen Erzgebirge allgemein verbreitet 
(es kommt nocli auf dem Keilborgsgipfel bei 1240 m vor), steigt aber initunter bis 
an den Fuss des Erzgebirges hinab, ja es wurde sogar im Jahre 1862 von  Eichler 
in zahlreichen Exemplaren auf dem Nordabhange des Teplitzer Schlossberges auf 
gefunden. 

Sanguisorba officinalis steigt bis zu LOOOm (z. B. auf dem Plessberg)i 
Geum rival e ist in unteren und oberen Lagen zustreut, sucht mit be- 

sonderer Vorliebe die feuchten Bachufer auf. 
Potentilla Tormentilla steigt (wie in den Waldformationen) bis indie 

hochsten Lagen hinauf;   Pot pro cum bens  siehe  die Waldformationen (S. 45). 
Genista germanica ist ziemlich verbreitet, feblt aber dem hochsten Gebirge. 
Trifolium spadiceum ist haufig in jeder Hohenlage, bevorzugt aber den 

halbtorfigen Boden. 
! L ot. u s u 1 i gi n 0 8 u a im Ganzea verbreitet. 
Lathy r us montanus zerstreut in den niedrigeren, sowie auch hdhe- 

ren Lagen. Unter dem Gipfel des Kpitzberges noch bei 1030 m, auf dem Pless- 
De''ge in der Hdhe von iiber 1000 m und bei Weipert in der Hohe von circa 
800 m. Es ist daher in diesem Sinne zu berichtigen die Bemerkung Drude''s:i'%) 
nErreicht nicht das obere Gebirge." 

V i c i a s e p i u m var. angustifolia (= V. m 0 u t a n a) auf don hochst 
gelegenen Gebirgswiesen, so besonders bei Gottesgab und Wiesental. 

Viacia cracca var. alpestris im hochsten Gebirge auf dem Keilberg, 
°ei Gottesgab und Wiesental. 

Die erstere Vicia-Form wurde bisher aus Bohrnen bios aus den Vorge- 
""'gswaldern bei Chudenic, die andere nur aus dem Riesengebirge (und (lessen 
Vorlaufern) angegeben. Ich wurde mich jedoch der Ausicht hinneigen, dass koine 
v°n ihnen eine ausschliessliche Gebirgsform ist. 

Botrychium rut a e f ol in m nur auf den heideartigon Matten zwischen 
Keilberg und Wirbelsteiu. ;;!li 

Botrychium matricariaefolium wurde einmal auf einoin Feldraino 
bei der Tierbacher Kapelle unweit von Neudek in der Gesellschaft des im Erzge- 
w''ge nur sehr zerstreut vorkominenden Botr. Lunaria gefunden. 

Aspidium, lobatum sehr selten! 

Wenden wir mm  unsere Aufmerksanikeit  der Betrachtung  des   Gesamtcha- 
'akters der einzelnen Wiesenforniationen zu. 

1. Die Vorgebirgswiesen- 

Sie sind heutzutage typisch   nur   stellenweise   entwickelt.    Zumeist  wurden 
ans ihnen durch Diingung des Bodens alle cliarakteristischen Arten vertrieben und 

ua) A. a. O. S. 669. 
1T9)  Winkler gibt os auch bei Klostergrab an. 
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an deren Stelle vermehrten sich einige Euttergriiser und audere Arten, z. B. Cen- 
taurea Jaeea, Heracleum Spbondy] ium, Sanguisorba officinalis, 
Campanula patula, Cirsium palustre, AntMri s e u s silvesti'is u ii. 

Im t)brigen iihneln diese Wiesen bedeutend den liercyuischen Wiesen des 
Brdygebirges. Haufig steigen sie als Waldwiesen durchschnittlich bis zu 600 »» 
hinauf, hin und wieder sehen wir sie in dem Streifen des erzgebirgischen Vorlan- 
des, so z. B. sehr schon iin Schlackenwerth'schen. Die von da angefiihrten Bei- 
spiele sind im speciellen Teile enthalten. 

An der Grenze zwischen den erzgebirgischen Voigebirgs- und Gebirgswiesen 
zeigen sich, uamentlich im Umkreise der Basaltkuppen bunte, blumenreiche Wiesen, 
beilaufig in der Hohe von 700 m, wo besonders zahlreiche Oichideeu bemerkens- 
wert sind, so hauptsiichlich im bstlichen Kltigel Orchis globosa, auchO. mas- 
cula u. a. 

Im ersten Stadium ihrer in die zweite Hiilfte des Mai und in den Anfang 
des Juni falleuden Entwickelung zeigen diese Orchideenwiesen eine auffallende 
Aehnlichkeit mit den sogen. Babinaer- oder Orchideenwiesen des bohniischeu Mittel- 
gebirges. ,K") Ja an diese Vorgebirgswiesen, welche hochstens bis zu 750 m gehen,181) 
scliliessen sich eng auch in der hnheren Stufe des Erzgebirges Orchideenwiesen an, 
welche an die vorerwahnten Wiesen des Mittelgebirges nicht wenig erinneru. Auf 
solche Wiesen stossen wir im Erzgebirge z. B. noch auf den Abhiingen des Pless- 
berges, gegen Kaff zu, wie in dem speciellen Teil niiher geschildert werden wird. 

Auf diesen Wiesen erbluht zeitlich im Friihjahre Primula elatior und 
Thlaspi alpestre, spater Orchis mascula und zur Bliitezeit des Meum 
auch Orchis globosa, Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viiide, 
Lathyrus montanus, (!repis succisifolia u. s. w. 

Kurz gesagt, es kommen hier fast alle Leitarten der Orchideenwiesen des 
Mittelgebirges und haufig noch reichlicher als dort vor. Es scheint also, dass der 
Zusammenhang dieser beiden Wiesentypeu ganz natiirlicl] und eng ist. Dennoch 
miissen wir nachdrticklich hervorheben, dass diese Aehnlichkeit in der Wesenheit 
nur scheinbar ist und dass diese beiden Wiesenkategorieen zwei gi'tnzlich verschie- 
dene Wiesentypen  vorstellen. 

Wir ersehen dies schon daraus, dass die erwiihnte Ahnlichkeit nur die Eriih- 
jahrsfiora betrifft, wahrend die Sommervegetation nur ilusserst wenig Gemeinsames 
hat. Die Wiesen des Mittelgebirges beherbergen als ein natiirlicher Bestandteil 
des pontischen Gebietes des bohmischen Mittelgebirges stets auch eine Iteihe von 
pontischen Arten, welche allerdings die Gesellschaft der erwiihnten Vorgebirgs- 
arten teilen. Zur Sommerzeit, wo die meisten Eruhlingsblutler so zu sagen spurlos 
verschwinden. verwandelt sich die Orchideenwiese des Mittelgebirges in eine trok- 
kene Grasfiur, welche schon keinesvvegs an die frische Pflanzendecke des Ertih- 
jahrs erinnert. Den Gesamtchaiakter gebcn dann auch die Vorgebirgsarten nicht 
weiter    an.    Dem   gegeniiber   dominieren    auf   diesen   (iebirgswiesen   des   Erzge- 

1S0) Vgl. K. Domin „Das bolimische Mittelgebirge" a. a. 0. S. 114-126, 
,ix) Eine K'elungone Scliilderung   dieser  Wiesenformationen  am  Gelsingberg gibt  JJrude 

a.  a. 0. S.  570—571. 
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birges sclion im Anfange des Souimers zahlreiehe Gebirgstypen, welche der Mittel- 
yebirgsttora iiberhaupt fehlen. 

Allerdings verweisen die ttbereinstimmeuden Arten der Flora des Erz- und 
Mittelgebirges auf jedenfalls vorhanden gewesene Vegetationsstromungen und auf 
'len ehemaligen Austausch dieser beiden Gebirgsziige. Einige von deu jetzt im boh- 
inischen Mittelgebirge einheimischen Arten haben ihre wahre Heimat gewiss im 
Erzgebirge, von wo sie leiclit iiber den Streifen des erzgebirgischen Vorlandes (na- 
iientlich bei Karbit/. ist die Verbindung sehr erleichtert) in das Mittelgebirge ge- 
'angen konnten. Eine nicht geringe Anzahl vou Arten ist jedoch gewiss aus dem 
eigentliclien Mittelgebirge in entgegeugesetzter Richtung in das Erzgebirge einge- 
Wandert und gelangte zum Teil bis hoch in das eigentliche (iebirgsland, ja eini- 
gen Arten gelang es - • was etwa z. 13. in der Nollendorfer Umgebung moglich 
War sogar das ganze Erzgebirge zu iibersteigen, sodass sie wieder auf der sach- 
sisclien Seite zum Vorschein gelangen. Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass 
hiebei wohl den Basaltkuppeu des Erzgebirges eine wichtige Aufgabe zugefallen ist. 

2. Die Gebirgswiesen des Erzgebirges. 

Diese Wiesen sind neben den ausgedehuten Torfmooren die chaiakteristischeste 
Formation des ganzen Gebirgszuges und iiberdies audi dessen SpecialiUit. Keines 
(ler biihmischen Grenzgebirge, geschweige denn einer der im Inneru des Landes 
''efindlichen llohenzuge, kann sich solcher Wiesen riihmen. Dieselben langen in der 
Hohe von 700, eventuell 800 m an uud sind dann besonders fill die ganze subalpine 
^one des Erzgebirges charakteristisch. Ihr griisster Komplex dehnt sich in der 
Umgebung von Gottesgab uud Wiesental aus. Schon sind sie auch auf dem Pless- 
berg Und bei Abertham entwickelt, nicht mehr so typiscb sind sie weiterhin in der 
legend von Neudek gegen Schiinlinde zu anzutreffen. In der nordostlicbea Fort- 
setzung des Erzgebirges treffen wir sie noch dort, wo bereits die Hoclunoore auf- 
bbren ; sie gehen bis iiber das Telnitzer Tal in die Nollendorfer Gegend hinaus, 
^o sie imuier noch sehr interessant sind; bier horen sie in der Hohe von circa 
,i,;(> m auf. 

Diese Wiesen sind in der Kegel hochhalmig, namentlicli dann, weun sie 
genugend feucht sind. Sie zeichnen sich durch einen raschen, iippigen Graswuchs 
sus. Im Winter und noch lange in's Friihjahr hinein liegt eine hohe Schncedecke 
auf<leuselben, welche ihnen einen naturlichen Schutz bietet. Der Schnee gebt in den 
hochsten Lagen selir split ab, alter sobald er verschwunden ist, beginnt die Wiese 
SOfort zu griinen und tritt eine rasche Entwickelung der ganzen Vegetation ein. 
*n den hochsten Lagen erreichen diese Wiesen ihre beste Entwickelung erst in 
(|<>i' ersten Htilfte des Juni und die erste Mahd erfolgt Ende Juni. Sie geben durch- 
We8« ein vorziigliches Heu uud aucb das Ergebnis der Herbstheumahd pflegt in 
"ormaleii Jahren ein sehr befriedigendes zu sein. In manclien Partieen sind 
a°er audi diese Wiesen trockener, ja sie ubergehen manchmal sogar in Heide- 
w'esen. Die verbreitesten und wiclitigsten Facies dieser Wiesen sind die Facies 
v°n Meum ath am an t icuin und Arnica m on tan a. 
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Schon oben haben wir bemerkt (vrgl. S. 35), dass man die WieBen des Erzge- 
birges als eine ursprtlngliche Formation betrachten mass, da ihre Kutstohurig nicht 
etwa durcli das Eingreifen der Menschenhand ermoglicht worden ist. Die Feldwirt- 
schaft und der Bergbau, welch Letzterer in der Umgebung der gewes^nen Berg- 
stiidte grosse Flachen devastiert hat, haben allerdings die gros3ere Verbreitung 
von Wiesenformationen gefordert, aber diese Formationen muss ten frtt- 
her sell on dageweseu sein. Eine genaue Feststellnng der ihrer friiheren Zu- 
sammensetzung entsprechenden Verbreitung der erzgebirgischen Vorgebirgs- und 
Gebirgswiesen ist heutzutage schwer zu geben, weil durch kunstliche Diingung 
stellenweise nicht nur siimtliche Orchideen, ls2) sondern auch manche andere cha- 
rakteristische Arten vertriebon worden sind. Manche Arten lassen sich natiirlich 
nur schwer verjagen, so z. B. auch das Me urn a t ha in ant i cum, welches eine 
erzgebirgische Leitart erster Klasse ist. Diese Pflanze ist aber (und dies gilt be- 
sonders fur die sachsisehe Seite des Erzgebirges) audi auf den tief'er gelegenen 
Wiesen (700—500—400 m), welche haufig eine Uebergangsform zwisehen den Vor- 
gebirgs- und Gebirgswiesen sind, wohin aber einige Leitarten der Letzteren (z. B. 
Gymnadenia albida, Ranunculus aconitif oli us, Imperatoria Ostru- 
thium u. a.) niemals herabsteigen, liiiiifig zu sehefi. 

Die Schilderung der wichtigsten Fades der Gebirgswiesen vvird im speciellen 
Teile gegeben werden. 

3, Die subalpinen Matten. 

Schon Drude '*') bemerkt, dass die aus der natiirlichen Verbindung von 
"Wiese, Sumpf, Bach und Gestriiuch zu einer Gesellschaft vereinigte Formation sich 
der reichsten und verschiedensten Auswahl von seltenen Ptlanzenarten riihuien kann. 
Diese grasigen Gebirgsiiuren sind nur in den hdchsten Lagen des Erzgebirges ent- 
wickelt, so namentlich im Bereiche des Keilbergs, Spitzbergs und Fichtelbergs. Auf 
diesen Matten, wo in der Regel einzeln oder in schonen Gruppen kleinere Eber- 
eschen oder die Straucher der Sal ix Capraea und aurita, eudlich auch verkiim- 
merte Fichten stehen, treffen wir wiesen-, torfmoor- und waldliebende Pfiauzen- 
arten an, sowie eine iippige Vegetation, die als ein frischer Saum die Gebirgsbach* 
lein begleitet und schliesslich noch eine Anzahl von Arten, deren eigentlicher Sitz 
sich hier befindet. Es ist dies z. B. Streptopus amplexifoli u s, weleher hier 
seinen einzigen sichergestellten erzgebirgischen Fundort hat, ls') ferner Aconif u"1 

Napellus l8B) (bei Gottesgab und bei Abertham urn Plessberge, wo diese Forma- 

1H
'') A lie Bemerkangen bei den alten Autoren geben ein Zeugnis von dor ebemalii;"" 

Verbreitung der Wiesenformationen ab. So f'tthrt z. B. noeh Sachse -(a. a. 0. S. 19) die Orchi8 

mascula zwiachen jenen Arten an, von denen er aagt, dass sie sich „durch ihr mas sen ha1" 
tes und fast luckenloses Auftreten in der erzgebirgischen Flora" auszeichiien- 

18{i) A. a. 0 8. 576. Drude sagt dasolbst: Die kriiuterreiebsten Sammelplatze aber c1'" 
geben sich aus einer Verbindung von lockerem Gebiisch, Wiese, Sumpi und Bach zu der ft'9 

„subalpine hercynische Qllellflur" bezeichncteu Formation. 
184) Er wird auch von Joachimstal angegeben, diese Augabe wird sich aber wahrscheii'- 

lich auf den Keilberg beziehen. 
185) Es wird auch aus dem Erzgebirge Aconitum Stoerkeanum angegebe" 

(vgl. Drude a. a. 0. S. 604). Ich selbst habe aber diese Art im Erzgebirge nie gesehen und auch 
Cdakovskt/ nahm sie nicht aus dem Erzgebirge in seine „Analyticka kvetena Cech etc." auf. 
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Hon angedeutet ist), an feuchten Stellen selten Sagina Linnaei, in den kriiuter- 
'eichen einst (lurch den Bergbau entstandeneu Lochern Epilobium trigonum 
(Zechgrund), auf triefenden Moosstellen Epilobium nutans, auf grasigen Torf- 
stellen Sweertia perannis, Luzula sudetica, Rhinanthus alpinus, auf 
lieideartigen Wiesen Ly copod ium alpininn (auf alien 3 obengenannten Bergen), 
"ur auf dem Fichtelberg allein Selaginella ciliata, in der Nfthe der erwiihn- 
ten Gestraucber A thy r ium alpestre u. s. w. 

Im Uebrigen beherrscht die weiten Fliichen hiking Arnica m on tan a; 
weniger auffallend ist die zieinlich hiiufige Gymnadenia albida,, gesellig wiichst 
Men in athamanticum, zerstreut aher hiiufig Solidago alp est r is, an Baeh- 
''iindern Se nee io rivula ris, Imperatoria, Petasi tes albu s, Geum ri- 
V;|le, das stattliche Mulgedium alpinum, der Ranunculus aconiti- 
' ° 1 i u s u. a. 

Botrychium Lunaria pflegt an trockeneren oder miissig feuchten Orten 
toe und da zum Vorscnein zu kommen; unter dem Keilberge an des Strasse un- 
We't von Hofberg ist   der  Standort   des   seltenen   Botrychium   rutaefolium. 

Celakovsky gibt in seiner „Analyticka kvetena Cech etc." aus dem Be- 
zirke Uii (das obere Erzgebirge) auch Ophioglossum vulgatum an. Da aber 
Wsher kein naherer Standort publiciert wurde, bedarf diese Angabe noch eine Be- 
stfttigung. 

4. Die Heiden. 

Heidewiesen des verschiedensten Charakters sind im Erzgebirge allerdings 
stark vertreten, denn der arme Urgebirgsboden und das raube Klirna sind die 
besten Forderer des Gedeiheos der Heidepflanzen, welche einen Quarzboden lieben 
1111,1 auch sonst nur kleine Ansprtlche machen. Ueberall im Umkreise der eigentli- 
chen hercynischen Flora sind die Hauptvertreter der Heideformation zahlreich vor- 
"ftnden und geheu auch in andere Pflanzengesellschaften fiber. 

Die Haupttypen der erzgebirgiscben Heiden sind etwa folgende: 

a)  Grasheiden, 

ersttr Reihe von   unzahlbarer   Deschampsia  f 1 exuosa   zusammengesetzt, in 

Seiche die Mehrzalil der Waldschlage des Erzgebirges im dichten Bestande bedeckt, 
ab(1>' auch sonst den Ton auf Heideboden gerne angibt. Manchmal gesellen sich 
ein'ge xerophile Festu ca-Arten zu ihr (so hauptsiichlich in den niedrigsten Lagen 
a,IC|i Festuca sulcata, welche aber bald aufhort und der Festuca ovina, 
beziehungsweise rubra Platz macht), anderwiirts Briza media, auf Waldschla- 
8en viele Arten dieser Pliitze, stets einige Heideubiquisten u. a. Eine hiiufig her- 
^ortretende und chsrakteristische Art ist Hoi cue mollis. Auch Danthonia 
(lecumbens ist stellenweise eine wichtige Komponente, doch bildet sie nur selten 
8eIljstandige Bestande.   Dagegen ist  Oalamagrostis  villosa  in  den  hoheren 
"''   Ral.   arundinacea  in   den   niedrigeren  Lagen 

8en  Auftretens sehr wichtig. 
agen infolge  ihres   sehr geselli- 
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Einen besonderen Typufi der Grasheiden repraesentieren uns die 

b) Borstgrasmatten. 

Sie werden durch zahlreiche, kompakte Rasen des Borstgrases (Nardus 
strict a) gebildet, aus deren scharfen, borstenformigen Bliittchen im Juni die 
unauffalligen einseitigen Aehren hervorkommen. Wir finden diese Matten auch in 
den hochsten Lagen, wo sie ganz besonders miichtig entwickelt sind. Sie fehlen aber auch 
in den niedrigsten Lagen nicht. Die sie begleitenden Arten sind je nach der Beschaf- 
fenheit der benachbarten Formationen verschieden, manchmal fiillen die leeren 
Stellen zwischen ihren kompakten Biischen auch einige Riedgriiser (Carex lepo- 
rina, pilulifera), Juncaceen (Juncus squarrosus im Bereiche der Hoch- 
moore) und Luzulen aus. Natiirlich sind stets auch andere Graser und Heidearten 
beigemischt. 

Ausserdem ist Nardus als accessorisches Element in alien Wiesenfonna- 
tionen (in erster Beihe natiirlich in den Heiden) mehr oder weniger hanfig. 

c) Vaccinienlieiden. 

Deren Bildung erfolgt im Wesen entweder durch einen reinen Bestand von 
Heidel- oder von Preisselbeere, hiiufig audi durch ein Gemenge beider Arten, vou 
denen die Letztere in den hoheren Lagen ungleich hiiufiger ist, obzwar sie auch 
am Fusse des Erzgebirges nicht fehlt. 

Diese Vaccinienlieiden sind im Bereiche des ganzen Erzgebirges verbreitet; 
eine interessante subalpine Vaccinienheide habe ich an den Abhiingen des Fichtel- 
berges beobachtet, wo ausgedehntc Klitchen mit Bestanden von alien drei Vaccinien 
(es trat Vaccinium uliginosum hinzu) bewachseu waren; ganz untergeordnet 
wuchs zwischen dieser hier ungewohnlich hohen und dichteu Vegetation Call una 
vulgaris; hie und da waren Striiucher zerstreut, hauptsiichlich Salix und 
So r bus. 

d) Moos- und Flechtenheiden, 

welche hie und da, namentlich in Gesellschaft der Callunaheiden erscheinen, siuu 
zumeist aus den Gattungen Poly tri chum, Racomi trium, Hedwigia, CI a* 
donia, Cetraria, Stereo caul on, Baeomyces u. a. gebildet. 

e) Calliiiiaheiden, 

oder Heiden im gewohnlichen Sinne dieses Wortes, werden hauptsachtlich dui'cn 

die Zwergstriiucher der Call una vulgaris gebildet und bewachsen entweuW 
ebene Fliichen oder Berglehnen, manchmal auch schroffe Abhiinge, wo der Wal'1 

nicht so leicht Fuss fassen konnte.   Im Fruhjahre  praesentieien  sie   sich   uns  .'i's 
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einformige, schwiirzliche Fliichen, im Hoclisommer ergliinzen sie aber in der scho- 
nen rosenrothen Farbe dor aufgeblflhten Bliitentrauben. Sie sind allgemein ver- 
Weitet, hiiufig aber nur auf Fliichen von geringeron Dimensionen beschriinkt. 

Hiiufig finden wir Ileiden init zahlreichon Moosen, Flechten, beiden Vacci- 
nien, lleidekraut, Deschampsia flexuosa, Nardus, mit L y c o p o d i u m-Arten 
(Lye. clavatum allgemein, L. complanatum und annotinum zerstreut, 
vorzugsweise in hdheren Lagen), Holcus mollis, Hypericum-Arten, An- 
*• 6 n n a r i a d i o i c a u. ii. 

f) Bliitenreiche Ileiden 

sind solche Heiden,   deren   Physiognomic   durch Arten  mit  lebhaft gefiirbten Bltl- 
ten bestimmt wird. Ericaceen pflegen regelmassig beigemengt zu sein. 

Diese Heiden haben einen anderen Charakter in den niederen Lagen als in 
den hoheren (im Umkreise der Fichtenwalder von 600 m aufwiirts). In jenen sind 
s'« besonders am Fusse und in den niedrigsten Auslaufem des Erzgebirges ver- 
breitet, wo meistenteils audi die Kiefer wachst odor wo sich belaubte Haine 
2eigen. Daselbst pflegen audi zahlreiche Xerophyten und Halbxerophyten bei- 
gernent zu sein, welche nur teilweise in das hdhere Gebirge aufsteigen. 

Diese Heiden, welche im Erzgebirge die im Mittelgebirge anscheinend unter 
a'mlichen Verhiiltnissen auftretenden bliitenreichen pontischen Fluren ersetzen, be- 
herbergen nachstehende charakteristische Arten (die untergeordnet auftretenden 
Arten der Fades c) und e) fiihren wir bier nieht mehr an): 

Cytisus nigric ans,'HC) Melam py rum nemorosum, Viscaria vul- 
garis, Potentilla opaca, verna, Thymus ovatus, Hypericum perfoe 
l'atum, quadrangulum, Scdum acre, reflexum, Potentilla Tormen- 
^ i 11 a, Galium Mollugo (seltener verurn), Di an thus deltoides, Jasion 
Montana, Origanum vulgare, Holcu s mollis, Pteris aquilina, Cala- 
lnintha CI i n opod i urn, Chrysanthemum Tanacetum (steigt bis hoch in 
das Gebirge hinnuf), Briza media, 15r aehypo dium pinnatum (seltener), 
^rifolium campestre, arvense, medium, Scabiosa arvensis, Soli- 
dago Virga aurea, Hieracium Pilosella, muroruni, silvestre, laevi- 
Satiun, Antennaria dioica, Viola silvestris, Riviniana, collina 
(Seltener), Genista germanica. 

Diese bliitenreichen Heiden sind fur das untere Erzgebirge sehr bezeichnend 
"nd sie pflegen auch in der Hegel am Rande der Wiilder, auf steinigen, baumlosen 
Lehnen, im der Nachbarschaft von Birkenhainen und gemischten Laubwiildchen, 
s°wie auf breiteren Rainen entwickelt zu sein. Sie iibergehen dann hiiufig in xero- 

"*) Dnide halt diese Art fur einen pontischen Typus und betont sehr ilire Gesaintver- 
'feitung im hercynischen Florenbezirk. Dagegen spricht aber seine grosse Verbreitung im Be- 

jjeiche der hercynischen Wabillora. Im Urdygebirge kommt sie z. B. noch oberbalb 600 m in der 
"aldzone vor, wo schon keine Spur einiger Hflgelpflanzen, geschweige denn pontiscber Typen 

Vo>'banden  ist. 
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phile grasige Leiten, auf welchen gewolinlich mehrere Heidepflanzon, wie z. B. 
Call una, Vaccinien fehlen, aber Grasses namentlich Festuca-Arten und andere 
Bliitenpflanzen reichiicher auftreten. 

Anders verhalt sich dies im hoheren Gebirge. Hier sind diese bliitenreichen 
Ileiden in der Gestalt ausgedehnter Gefilde, welche allmiihlich in die typischen 
Arnica- oder Meum-wiesen iibergehen, ausgebildet. Audi in den hochst gelegenen 
Teilen des Erzgebirges, z. B. auf dem Plessberg, Keilberg, Fichtelberg, im Zech- 
grund und anderwiirts sehen wir neben hochbalmigen, iippigen Gebirgswiesen 
auf trockenerem Terrain diese mehr heideartigen Wiesen von niedrigerern 
VVuchse und briiunlicher Fiirbung. Auf denselben dominiert oft Arnica montana, 
auf ihnen steigeu bis zur Hohe von 1000 m Viscaria vulgaris, Helianthe- 
ni u in c ham ae cist us,   Lilium   Mart agon,    Dianthus  deltoid es  hinauf. 

Das gemeine Chrysanthemum Leucanthemum ist hier bis in die 
hochsten Lagen in ganzeu Bestiinden haufig, Meum atham antic u m gedeilit 
hier ebenso gut wie auf dem eigentlichen Komplexe iippiger Wiesen- Eine schone, 
auf diesen Heidestellen, welche in den hochsten Lagen haufig ein Bestandteil der 
subalpinen Matten werden, vorkommendc Pflanzeuart ist die niedrige, zur Blutezeit 
niit den goldgelben Straussen ihrer Bliiten prangende Soli dago *alpestris. Be- 
gelmiissig siedelt sich hier auch in dichten Teppicheu Galium saxatile an, 
nicht selten ausserdein die Preisselbeeren und zahlreiche Luzulen (auch Luzula 
su detica), 

Nicht selten pfiegen solche Orte, welche ihrem Charakter gemiiss den bluten* 
reichen Heiden zugehoren, von echten Gebirgswiesen umgeben zu sein. Den Haupt- 
einfiuss auf die Kinteilung hat die Feuchtigkeit der Unterlage (welche ja nach den 
ortlichen Eigentiimlichkeiten, so z. B. kleiuen muldenartigen Veitiefungen, auch 
auf derselben Lnkalitat verschieden sein kann) und dann freilich auch die Beschaf- 
fenheit d(>s Humus. 

g) Aus Iloclnnoon'ii entetandeiie Heiden 

Schon bei der Scbilderung der Torfmoorformationen baben wir eiwiihnt, 
dass insbesondere aus dem Typus der zwergsti'aiichigen Ericaceeu eine Heide eut- 
stehen kann, wenn das Moor entwiissert wird oder wenn darin aus anderen Griin- 
den das Wasserniveau bedeutend sinkl. In solchen Fallen linden wir dann eine 
echte Heide auch auf reinem Torfboden. Den Ton gibt gewolinlich Call una aft i 
verbreitet sind beide Vaccinien und als auf das gewesene llochmoor hinweisende 
Arten zeigen sich Fin pet rum nigrum und Vaccinium uliginosum. 

Anderwiirts entstehon wieder auf dem entwiisserten Torfmoore eigentumliclie 
kleine Wiesen, auf denen sich noch lange einige Hochmoorpflanzen erhalten (vrgh 
S. 66), aber dennocli gewinnt allniiililich die zugewanderte Vegetation die Ueber- 
hand. 

Auch auf Fliicheu, wo das Hochmoor sich selbst nicht mehr zu ernenern 
vennochte (infolge Wassermangels), entstehen hiiulig Heiden, meisteuteils allerdingS 
Grasheiden (Nardus), stellenweise aber auch Callunaheideti. 
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Manchmal entwickelt) sich auf eheraaligen Torfmoorbodeii auch Cariceta und 
Molinieta (mit Deschampsia caespitosa, C rep is succi sifolia, Lychnis 
P&i'nassia u. a,.), sodass dieee Orte die getreue Gestalt (allerdings nur eine schein- 
o&re) der "Wiesenmoore annehmen und nur die Moosflora wesentlicb unterschieden 
z" sein pflegt. An raanchen Stellen wagen sich auch Fichten bin und im Verlaufe 
('er Zeit kann sich das ganze Hochmoor in einen zusammenhangenden Wald ver- 
^andeln. Der Torf setzt sich seit der Zeit, wo die Fichten noch ganz klein waren 
"inner mehr und mehr, sodass die ausgewuchsene Fichte (welcbe an solchen Stellen 
Wordings einen geringen jahrlichen Zuwachs hat) durcb ihre Wurzeln ganze Hu 
f?elclitn bildet, welcbe die Oberflache des gewesenen Torfinoors erhoben, beziehungs- 
^eise dieselbe in der ursprtinglichen Hohe erhalten baben, wahrend das ringsum 
l,efindlicbe Torfinoor eingesunken ist. Einzelne starke Wurzeln, tun die herum der 
(allerdings scbon stark mit Humus vermischte) Torf eingesunken ist, ragen dann 
'•'osgelegt in die Luft. Ein soldier Wald lnacht einen eigenen, sehr ungewohnlichon 
Eindruck. 

4. Die iibrigen Formationen des eigentlichen Erzgebirges. 

(Fdsformationen,   gemischte   Laubholnhaine,    Birkemv&ldchen,   halbxerophile, 
reoilsche, xerophile und mesophile Lehnen, Sand/luren, Teiche a. s. w.) 

Zum Schlusse mussen wir noch eine kur/.e Erwahnung von einigen Forina- 
tionen tun, welcbe in der Ptianzenphysiognomie des Erzgebirges nur eine unter- 
8«ordnete Rolle spielen. 

1. Felsformationen 

sil|,l im eigentlichen hoheren Erzgebirge nicht als selbstandige Pflanzengesellschaft 
entwickelt. Audi doit, wo machtige Felspartieen liervortreten, linden wir lieben 
6inigen Farnkrautern, den unvormeidlichen Ebereschen und Hinibeergebuschen im 
Ganz(!ii nichts Charakteristisches. In der Kegel sind es Pflanzenartcn der benach- 
bai'ten Formationen, welcbe auf den Felsen selbst Plat/, genommen baben, und auch 
die Auswahl der Moose und Flechten pflegt nicht besonders bunt und charakten- 
Stisch zu sein. Von Moosen konnen wir z. B. als bezeichuende Typen Cynodon- 
l'Ulm polycarpum, Oreo weisia B runto n i, Ulota nigricans, Bartramia 
Pomiformis, ithypbylla, Honuil otheci urn sericeum, von den Leber- 
"l0°sen einige Jungermannien etc. anfiihren. 

In der niedriger gelegenen Zone des Erzgebirges (300-700 m) sind Heine 
IVlspartieen stellenweise ziemlich hiibscb entwickelt, aber audi da bemerken wir 
lilHt Dirgends eine charakteristische Felsflora. Haufig siedeln sich auf diesen 1'els- 
Partieen Heidepflanzen oder Arten der xerophilen und mesophilen Lehnen an. Im 
^Wesschatten beherbergen diese Felsen zumeist nur die Repraesentanten des 
Wa,dunterwuchses. 
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Am ehesten ist noch die Felsenflbra auf Schiefern (stellenweise auf Granit) 
entwickelt. Audi doit, wo das Terrain iiieht direkt in den Erzgebirgskamin aufstrebt, 
sondern wo es reicher gegliedert ist und mit felsigen Vorbergen beginnt, haben 
einige Felspflanzenarten ihren Sitz, so z. B. in der Hone von GOO—700 m noch 
Hieraeium Schmidtii, Sedurn reflexum, Telephium, Semper vi v nm 
sobol if erum, Silene nutans. Vineetoxi cum officinale, Chrysanthe- 
mum cor y nib os u m, Verbascum Ly elm it is, Festuca glauca. Aus dein 
Grundtale hei Komotau wild sogar der interessante' Farn Woodsia ilwensiSi 
i!er an inehreren Staudorten im bohm. Mittelgebirge vorkonunt, angegeben. 

Von den phytogeographisch interessanten Striiuchern ist bier als Seltenheit 
Sorbus Aria und Cotoneaster vulgaris (beide praealpin) und sehr selten 
die pontiscbe Cornua Mas anzutreffeu. 

Gemischte Laubholzhaine und Birkfnwaldchen 

sind auf den Abhangen des Erzgebirges bis zur llohe von 600 m, bauptsiichlicl' 
im inittleren Teile bei Krima, Gorkau, Rothaujezd und weiterhin in der Riclitunri 
gegen Eisenberg entwickelt. Sie iiberwiegen gewobnlich in dein teilweise kultiviert''11 

ilugellando. Tiefer im Erzgebirge sind sie noch sction entwickelt bei Petschau in 
der Richtung gegen Platten, Quinau und Uhrissen in der llohe von 610—680 *i 
dann bei Gbttersdorf gegen Scliimberg zu, im sudwestlichen Zipfel im Rothau- u.n« 
Zwodatale, im Nordwesten bei Nollendorf. 

Diese Haine bestehen nieistenteils aus Birken, Eichen, Haseluiissen; selten 
und einzeln tritt in ihnen Sorbus Aria auf. In ihrer Nachbarschaft oder ffli' 
ihnen wiichst. stets halbxerophiles Gestrauch, bestehend aus Hagedorn, wilden Rosen, 
Schlehen, Hartriegel, Schneeballen, Geissblatt (Lonicera Xylosteum). Seltent'1' 
sind reine Eichenhaine, dagegen ziemlich hiking liirkenwaldchen. 

A lie diese Haine sind dadurch interessant, dass sich in denselben die ErZ" 
gebirgstiora mit Elementen der Hainfiora stark mischt, welch' Letztere an beson- 
ders giinstigen Stellen sogar die Ueberhand gewinuen. Uebrigens ist es naturlich> 
dass die Hugtl- und Haintypen leicht aus dem Mittelgebirge und dein VorlandS 
des Erzgebiiges hieher eindringen koniiten. 

Die Charakterarten dieser Haine sind etwa folgende (einige sehr selten): 
Convallaria, uiajalis, M e lain pyr urn ne inoros u in, Gytisus nig'1''' 

cans, Galium silvaticuni, Thesium inoutaiiuni, Achy ro pho rus macU- 
latus, Arnica m on tan a, 15 u pleu rum long if ol i u in, Lathy r us mo"' 
tan us, Luzula albida, Aeon i turn variegatum, Betonica vulgaris 
Tri folium alpestre. Ranunculus ne mo rosus, I'u 1 in o n a, r i a angusti' 
folia, Laserpitium latifolium, Dianthus superbus, II ieroch I <)l> 

australts, Viola, collina, Phytenma spicatum, C hry san them n >" 
cory in bo s um, L ath y r u s vermis, nig e r, V i c ia p isiformi8, ca ss ub i«';l• 
dumetorum, Li 1 in in Mar tag on, Eupatoriuin cannabinum, St el lad8 

Holes tea, Asa rum europaeum, Pot en til la alba, Inula Conyza, ('()' 
rydalis fabacea, Melittis melissop by 1 lum. 
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Diese Haine ubergehen stellenweise in lockeres Gestraucb, und wenn sie mit 
dem Gerolle der achwarzen Steinblocke des Urgebirgs abwechseln, erinnern sie 
lebliaft an das nabe Mittelgebirge. Durch ihren Gesamtcharakter unterscheiden 
sie sich aber wesentlich von den Formationen des Mittelgebirges, weil neben den 
genannten Arten durch ihre Menge hercynische Arten sich Geltung verscbaffen, 
welche im Mittelgebirge selten sind, und gerade die markantesten, warmeliebenden 
Typen sind auf einzelne Fundorte bescbriinkt. 

Die grosseren, zusammeuhaugenden Eicheuhaiue am Fusse des Erzgebirges 
gehoren bereits dem Vorlande des Erzgebirges an. 

Die Kiefern, welche am Fusae des Erzgebirges und in (lessen niedrigsten 
Lagen anzutreffen sind, bilden mit Ausnahme des sudwestlichen Zipfels des Erzge- 
birges nur selten grosaere Bestiinde (als natiirliche Formation); ihre Binder und 
Lichtungen pflegen oft inrer Gesamtphysiognomie nach der bllltenreichen Heide odor 
einem anderen Heidetypua anzugehoren. 1m Innern des Waldos, insofern (iberhaupt 
ein Unterwuchs vorhanden ist, komnien ineist dieselben Arten, natiirlich nur einzdn 
und nicht im geschlossenen Bestando, zum Vorschein. Haufiger tritt die Kiefer 
beigemengt auf. 

Halbxerophiie Gebiische, 

aus wilden Rosen,   Rainweide, Hagedorn,   seltener  Schneeballen,  Scblehen,  haufig 
aua Ebereschen und Sahlweiden zusammeugesetzt,   begleiten   regelmassig die oben 

nanientlieh in den weniger   bewaldeten Ge- 
heren Gebirge fehlen sie und werden dort 

lollunder,   von   den Uiinbeeren und der 

erwahnten Laubholzhaine und steigen, 
genden auch fiber TOO m hinauf.   Im liol 
von. Sahlweiden,   roUiem   und schwarzem 
Lo D/i ce ra a igra ersetzt. 

wir bier Rosa niinina, giauca, sepium, graveo- 
uicbt in das biihere Gebirge), 

Von Roaen begegnen ^^^^^^^^^^^ 
Ions (diese zwei Aiten hor'en bald auf und steigen     ._ _.._ _^ ^^^ 
to men to sa, c in erase, ens, tomentella, scab rata (bei Ebersdorf), coryli- 
folia, dumetorum.187) Rosa gallica und natiirlich auch R. trachyphy 11 a 
fehlen schon dem eigentlichen Erzgebirge. 

I. Die xerophilen und mesophilen Graslehnen 

haben oine iihnliche Verbreitung wie die eben erwahnten Gestraucher und pflegen 
haufig ein Zufluchtsort fiir einige warmere Arten zu sein. In den niedrigsten Lagen 
sind sie auch von Centaurea paniculata und Di an thus Carthusiano- 
nini bosiedelt, ja in der Ilohe von 550—600m wurde einmal sogar Orobanche 
coerulea gefunden. Anderwarts suchen Iihnliche Standorte gem auch auf: Pim- 
pinella Saxifraga, Genista germanica, Solidago Virga aurea, Vis- 
caria vulgaris, Eelianthemum chamaecistus, Verbascum nigrum 
(steigt   ziemlich   boch   in   das   eigentliche   Gebirge  hinauf),   Galium   Mollugo, 

lb7) Nftheres siehe in der oben citicrten Arbeit  Wieshaur'g. 
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seltener verum, Euphorbia esu 1 a, Th 1 aspi a 1 p e s t r e, P o t e n t i 11 a verna, 
Anthyllis Vulneraria (aber schwerlich irgendwo urspriinglich wild), Thy- 
in u s ovatus, Geranium col umbinum, Thalictrum minus (Petscliau), 
Hieracium cymosum (noch bei Ober-Graupen), A nth em is tinctoria, 
1) i a n t h u s d e 11 o i d e s. 

Auf der Riesenburg bei Ossegg ist der Standort des Geranium divari- 
catum; bei Petscliau wiichst auf den Brachackern Vicia latliyroides und 
kings der Wege Malva pusilla. In diesem ganzen Streifen kommt die von Knaf 
beschriebene Finn aria, rostellata zerstreut vor. 

5. Sandfluren 

im wahren Shine des Wortes fehlen im Erzgebirge. Nur stellenweise entsteht durch 
Verwitterung des Gesteins ein grobkiirniger Sand, welcher dann zahlreiche Senecia, 
Hum ex Acetosella (als Unkraut), Spergularia arvensis, Jasione mon- 
tana, Pteris aquilina u. ii. beherbergt. Von einer charakteristischen psammo- 
philen Vegetation kann aber keine Rede sein. In der Umgegend von Giirkau finden 
wir 3 interessantere Repraesentanten der Sandrlora u. zw. Corynepho rus ca- 
ll esc ens, Armeria vulgaris und Air a praecox an. 

6. Die Teichflora 

ist im eigentlichen Erzgebirge ebenfalls sehr schwiich vertreten und besteht, zuin 
grossten Teile aus Ubiqiiisten, wie Potamogeton n a tans, Polygonum am- 
phibium u. s. w. Iuteressant ist es, dass im Teiclie zwischen Schonlinde und 
Kohling in der Holie von 631 m Nymph aea noch hiiufig wiichst. 

Bei einem kleinen Teiclie am Fleckeninuhleibache bei Holzmiihle, NO von 
Sonnenberg in der Hohe von 660 m ist die Formation des nackten Teichbodens 
noch angedeutet; ich fand daselbst zablreich Limosella aquatica, Peplis 
Portula, Heleocharis aciculaiis u. a. 

Die Kulturverhaltnisse. 

Das eigentliche Erzgebirge ist auf der bohmischen scliroff abfallenden Seite 
in den hoheren Lagen rauh und besondeis dort, wo die zusamiiienliangende Zone 
der Fichtenwiilder beginnt, und wo sich die Hochmoore zeigen, ober denen den 
griisseren Teil des Jalires iiber feuchte, frostige Nobel hangen, der Feldwirtschalt 
selir ungiinstig. Anders verhalt es sich auf dem nordlichen Abhange auf der sach- 
sischen Seite, welche eher einer, von seichten Flussbetten zerkliifteten, langsain 
abfallenden Hochebene iilinlich ist (llernau). Fur diese (die sachsische) Seite gilt 
auch, was Daniel"8) iiber   das Erzgebirge sagt:   „Das Erzgebirge  ist  hoch hiuauf 

,m) llandbuch der Geograpliie, 4, AnH. S. 266. 
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bis an seinen Scbeitel bewohnt und bebaut, iiberhaupt das am stiirksten bewohnte 
Gebirge von Deutschland. Dorf liegt an Dorf, und alle wimmeln von Klbpplern, 
Webern u. s. w." 

Dem gegeniiber muss gesagt werden, dass auf der schroff abfallenden boh- 
misclien Seite der Gebirgler sich durch die Feldwirtscbaft und Viehzucht nur 
schwer zu erhalten vermag. 

Die Gesamtkulturverhiiltnisse des Erzgebirges charakterisiert am besten 
KoHstka,m) indem er sagt, dass das Hauptprodukt aus Roggen (20—23"/0) 
und Hafer (22-25%), der Rest hauptsfichlich aus Kartoffeln besteht. Hiiufig kann 
der Hafer wegen des vorzeitig eintretenden Winters gar nicht eingeheimst werden. 

Sommerroggen gedeiht noch in den hochsten Lagen, so noch bei Gottesgab 
und Abertham, wo bereits eine betrachtliche Anzahl von Hutweiden in Roggenfelder 
umgowandelt wordeu ist.10") Auf der Sudseite des Piessberges, in der Richtung 
gegen Kaff, gedeiht in der Hohe von 800—900 m noch neben dem Hafer und 
Kartoffeln auch Roggen; als Futter wird hier Anthyllis Vulneraria mit Tri- 
folium pratense, ferner Erbsen gebaut. Von Obstbauinen sehen wir bios Kir- 
schen (um circa 850 m). 

In den hochsten Lagen (850—1000 m) muss oft das Getreide griin von den 
Feldern eingefahren werden, die Kartoffeln leiden regelmassig (lurch bald eintre- 
tende Froste. Dagegen schaden Spatfroste im I'ruhjahie weniger, obzwar sich die- 
selben in den ungastlichen Teilen des Erzgebirges in der Kegel einstellen; zu jener 
Zeit schlaft die Vegetation noch. Der Roggen hat in diesen hochgelegenen Gegenden 
mit rauhem Klima allerdings verhaltnismassig kleine und schuttere Aehren und 
ist von geringer Qualitat. 

Von Gemtise gedeibt noch Kopfkohl (Kraut) bei Gottesgab in der Hohe von 
iiber 1000 m. 

Ausserdem wird auch Lein gebaut,  im Ganzen aber wenig. 
Die Obstbftume horen bei 750—800 m in der Regel ganzlich auf (auch die 

Vogelkirsche). In den niedrigeren Lagen gedeihen bei den Dorfern schlechtere 
Obstarten; nur der Nuss'baum kommt in dem erzgebirgischen Klima nicht fort. 
Ausnahmsweise finden wir alte, fruchttragende Baume im Teltscher Grunde zwischen 
500—600 ml 

s°) Beitrftge zur Forststatistik in BOhmen, 1885, S. XXX1Y. 
°) aussert   sich  auch  B. Bernau a. a. 0.    Wir mussen  jodoch   gestehen,  dass   die 

Kultur in dieser Bcziehung stellenweise zu weit gegangen ist, indem sie diese unliebsamen Ge- 
geuden um die naturlichen Waldformationen beraubt hat. Es gelten hier die Worte Sachae's 
(a. a. 0. S. 40): „Die Kulturfrage ist fur ein Gebirgsland mit grOsster Umsicht zu verfolgen; 
nach unseren Erfahrungen ist man im Erzgebirge, namentlich in der hochsten Region, schon zu 
weit gegangen und hat Verhaltnisse eingeleitet, die vielleicht in spateren Jahren ihre nachteiligen 
Wirltungen erst vollstandig an den Tag treten lassen. Ganze Strecken, auf bohmischer wie auf 
s&chsisclier Seite, sind entwaldet und sehr der Wiesen beraubt, um karglichen Ackerboden zu 
geben, wo Hafer, Roggen und Kartoffeln oft kaum vegetieren, als fruchttragende Pflanzen meist 
kummerlich dastehen. Wir wollen nur bestatigen, wie uns die eigne Anschauung an zahlreichen 
Punkten, der Nollendorfer Holie, der Altenberg-Zinnwalder Gegend, der Uragebungen des Fieh- 
telberges etc., gelehrt, dass auch im Erzgebirge nicht anders verfahren wird, als in den meisten 
anderen Gebirgcn, wo schon seit Jahrzehnten die Klagen gehort worden sind, dass Wald und 
Wasser ab-, JBewohner und Elend zunehmen." 
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Dagegen gedieh auf den wiirmeren, gegen   Siidosten   gelegenen  Lelmen  bei 
Gorkau in der Hone von iiber 400 m vonnals die Weinrebe; namentlicli das Dorf 
Weingarten iin Westen von Gorkau erlangte in.dieser Beziehung eine gewisse Be- 
n'ihmtheit. Heute sind die gewesenen Weiuberge in Ptlanzungen veredelter Kirscli 
baunie umgewandelt. 

In den Kulturverhiiltnissen spiegelt sich audi ausgezeicbnet der scharfe 
Kontrast zwisclien dem Erzgebirge und dem Vorlaude dieses Gebirges, wo das 
Klima bedeutend warmer ist, sodass der zuletzt erwiihnte Streifen sich in dieser 
Beziehung eng an das Mittelgebirge anschliesst. Ilier gedeihen alle Getreidearten, 
auch die Gerste (welche an warmeren Stellen audi in die A blunge des Erzgebirges 
emporsteigt), sowie der Weizen, welcher im eigentlichen Erzgebirge zur Giinze 
fehlt. Hier kominen alle Obstbaume gut fort, auch Nussbaume und Aprikosen, hier 
gelangt auch der Wein zur Reife. In den wiirmeren Lagen werden alle Gemiisesorten, 
welche dem eigentlichen Erzgebirge fehlen, gebaut. 

Bei Komotau, am Fusse des Erzgebirges, wird die Edelkastanie (Cast a no a 
vesca) in zahlreichen Exemplaren gepfiegt, so besonders beim Alaunteiche. Dort 
breitet sich ein ganzer, etwa 100 Biiume enthaltender Hain alter Kastanien aus, 
von denen inanche iiber 150 Jahre alt sind und zahlreiche Erudite bringen. 

Auch der Obstbau, dem das rauhe und feuehte Klirna des Erzgebirges gar 
nicht zusagt, gedeiht in dem Streifen des erzgebirgischen Vorlandes. Allerdings 
zeichnet sich wiederum das Erzgebirge durch schone Wiesen aus, welche ein vor- 
ziigliches Pleu liefern. Im Vorknde des Erzgebirges sind die Wiesenformationen 
zwar ebenfalls verbreitet, allein die Wiesen sind stellenweise zu sauer, obzwar sie 
dann botanisch urn so interessanter sind. Die gedungten Kulturwiesen geben zwar 
ein besseres lieu, den Botanikern aber eine geringe Ausbeute und wenig Stoff zu 
phytogeographischcn Beti'achtungen. 
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D. Die landsehaftliehe Charakteristik 
des eigentliehen Erzgebirges in topogra- 

phisehen Florenbildern. 

i   Der westlichste Teil bis zur Linie des Wistritzbaches. 

{Lichtenstadt — Glasbery — die  Jlochmoore  iiu SW   von  B&rringen -•   ZJUersloh 
Ncudeh -- die Jlochmoore  in der Linie von Neudek bis Oraslite — Annathal.) 

Der Wistritzbach, entlang dessen sich die Strasse von Schlackenwerth hin- 
^leut, tritt liinter Lichtenstadt in ein schemes Tal. welches die dstliche Grenze 
('ieses Teils bildet. Derselbe gehSrt zwar niclit der subalpinen Zone an, es ist 
a')e'' stellenweise diese Zone schon angedeutet. Die Hochmoore sind schon ent- 
"''ckelt, namentlicli in der nordlicheren Partie in iler Richtung gegen die sach- 
8ische Grenze. 

Am Bache dominiert anfangs nur die gewohnliche Vegetation.   Weiden, Er- 
eni Ulmen, schwarzer Hollunder, denen sich einige andere Jiaume, manclmial auch 

S&nze  Haine zugesellen,   bilden   grossere oder kleinere  Gebtiscke.   In denselben 
"Uchert an nassen Stellen eine (ippige Vegetation,   welclie   sich  sonst  nur   an die 
'ftchufer bindet.    Es iiberwiegen meist nur hochstengelige Arten,   so  von Griisern 
Oiichtige   Rasen   von   Triticum   can inn in,   die   glanzende  und   noch   hohere 
estuca gigantea,   daa zierliche Milium effusum,  im   Uebrigen zahlreiche 

^Pilobien,   Spiraea Ulinaria (wie fast iiberall im Erzgebirge in der Abart de- 
jluda.ta),   Lysimachia  vulgaris,   Cirsium   palustre,   Chaerophyllurn 
llr6Utum. In ganzen Kolonieen  hat sich   liier die Impatiens Noli  tangere 

a"gesi(Mielt.   Die Niihe der Wiilder zeigen miichtige Fame,   namentlicli Stocke von 
*hy r iu m F i 1 i x f em i n a, und Gruppen von S e n e c i o Fu chs i i an. 

Dnweit von Lichtenstadt, wo sich die Strasse direkt gegen Norden wendet, 
leginnt, ein schemes Tal, dessen Eingang von rechts der G8(J m hohe Hochberg ab- 
^chliesst. Ein Auslaufer dieses Borges, welcher ober der Strasse mit einem eine schi'me 
Al|sicht bietendem Pavilion gescbtnuckt ist, neigt sich schroff zuni Bache herab, 
'Uni grossen Teile Felsenpartieen zeigend, wo der Fichtenhochwald schon nicht gut 
ortkonrmt.    Besser  gedeihen hier xerophile Kiefern und  die ihnen beigemischten 
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Birken liaben hier ebenfalls ihre naturlichen Standorte. Die freien Liicken, wo der 
niagere Boden dem Waldwuchse iiberhaupt nicht forderlich ist, fiillt ein dichter, 
zusamineuhangender Heidekrautbostand an, der irn Hochsommer in schonem Rot 
ergliinzt und welcher auf diesem Standort sich besonders wohl fiihlt. Linker Hand 
schliesst den Abstieg in das Tal der bewaldete Glasborg (696 m) ab und in Vei- 
liingerung desselben in NW der Riicken des Wolfiings (964—971 m). 

Wenn wir von der Strasse aus auf den Glasberg steigen, so stossen wir i" 
den unteren Partieen auf charakteristische, wenn audi arrne, hercynische Forma- 
tiouen, wie sich dieselben fiberall in der niedrigeren und trockcneren Waldzone 
des Erzgebirges wiederholen. Anfangs, wo der Boden auch uiehr trocken ist, ge- 
i-ellt sich den Fichten die Kiefer hinzu, welche jedoch bald aufhort. Im Ubrigc" 
fallt von den Baumen eine wichtigere Rolle der Eberesclie, von den Striiuchern der 
Salix Capraea zu. Die Bestande des Horstgrases und des Heidekrautes sind 
hier nicht so haufig wie die Bestande der Preissel- und Heidelbeere, welche haufig 
promiscue vorkommen; iiberall sehen wir auch die Luzula a Ibid a, abgeschlos- 
sene Gruppen bildet Melaiupyrum prat ease, zerstreut sind zahlreich die Raseu 
von Hieraciuin muroram und si 1 vaticuin (auf Waldschliigen laevigatum)> 
besonders auf freieren Stellen wuchert Cytisus nigricans. Eine wichtige Leit- 
art und unsere getreue Begleiterin bleibt schon Arnica in out ana. Von Grasern ip* 
neben Nardus, Agrostis u. A. ein wahrer „Uberall" die DeschampsD1 

flexuosa, welche sich auf Waldschliigen in ausgedehnte Bestande zusamineu- 
findet. Rub us tomentosus neben den genieinen Vertretern der Gruppe „glai" 
dulosi" ist stellenweise verbreitet. Galium si 1 vest re begniigt sich uiit dem 
Schatteu, koinmt aber auch auf der Sonne gut fort, Epilobium angustifoli u"1 

beherrscht weite Fliichen auf den Schliigen. Von andereu gewohnlichen Arten der 
Waldflora treffen wir haufig Luzula pilosa, audi Gnaphaliuui si 1 vati cu u'i 
Ca lam agrostis arundinacea (stellenweise in Bestanden), den Halbschattefl 
liebt Viola silvestris und Riviniana, den vollen Schatteu Oxalis. "ie 

schmucke Vicia silvatica klimmt auf jungen Fichten hinau. Digitalis aui' 
bigua oder die noch auffalligere grossbliitige Konigskerze leuchtet von Feme au» 
den Holzschlagen, auf trockenerem, kompakterem Boden wahlten sich ihre Lieblings- 
platzcbeo Antennaria dioica und Cetraria islandica, welche stellenweise 
den Unterwuchs in den kleinen Kieferwaldern bildet. Zerstreut kommt Poten- 
t i 11 a Tor me n til la vor. 

In dem eigentlichen Fichtenwald sind stellenweise feuchte, schon grunende, 
kleine Waldwiesen eingebettet, welche regelmassig von eiuein murinelnden BiichleW 
dnrehzogen sind. Einst waren dies urspriinglich Waldsumpfstellen, worauf versclu"' 
dene Griiser die IJberhaud genommen haben, als diese Platze frei wurdeu. Diese 
kleinen Wiesen verwandeln sich stellenweise auch id kleine Torfmoore. Auf cinei 
derselben auf einem ziemlich steilen Abhang, wo stellenweise schone Torfmoos* 
teppiche einen zusamnienhangenden Uberzug bildeten, babe ich nachfolge*10'0 

Pflanzengesellscbaft gefunden: 
Trifolium spadiceum und Ore pis paludosa (eine niedrige ForWi 

zuin Toil die Varietftt brachyotus) sind im Juli (lurch ihr haufiges Vorkoinine" 
cueist tonanszebend. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



89 

Viola pal us tris, II hi nan thus miuor, Festuca rubra, Luzula 
cam pes tris, Arnica m on tana, Eriophoruni angus tifolium, Pot, en- 
til la palustris, Lotus uliginosus, Scirpus sil vatic us, Lychnis Flos 
cuculi, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, Valeriana 
dioica, Parnassi a pal us tris, Carex pallescens, vulgaris, panic ea, 
Drosera rotund ifolia (fiirbt rotlich ganze Pliitzchen), J uncus sup in us, 
Hieraciuni Auricula und am Rande Ilubus saxatilis. 

In der hoheien Zone sind den Fichten zahlreiche Buchen beigemischt, obzwar 
wir gnissere reine Buchenbestiinde hier nicht antreffen. 

Die Holzschlage verwachsen stellenweise mit rotem Hollunder; da und dort 
ist ihm in grosserer oder kleinerer Menge schwarzer Hollunder beigemischt. Haufig 
ist So 1 i dago Vir ga a u r e a (noch typisch), G a 1 e o ps i s versicolor; an manchen 
Orten tritt die hier selten bliihende Convallaria m aj a lis auf. Athyrium 
Filix fern in a, welches in den unteren Partieen der hiiufigste Kara war, hint 
fast ganz auf und gegen den Gipfel des Berges zu, wo die Buchen den Fichten 
fast an Zahl gleiclikommeii, dominiert hauptsiichlich das dunkelgriiue Aspidi u m 
spinulosum, das lichtere Asp. Filix mas und das Poly podium Dry- 
opteris. Auf den Walddurchtrieben wiichst haufig Hole us mollis, eines der 
geineinsten, aber audi charakteristischen Griiser des Erzgebirges. 

Auf dem Gipfel selbst gruppierten sich in bizarrer Zusammenstellung Fels- 
banke; es iiberwiegt hier ein lichter Fichten- und Buchenhochwald, welcher sodann 
auf dem anderen Abhange seine Fortsetzung lindet. In diesen Partieen sieht man 
stellenweise gut den verderblichen Eintiuss der Wind- und Schiieebruche. Stelleu- 
weise finden wir nicht einen einzigen uuverletzten Baum; nicht selten sind die 
Ficbten ganz gespalten oder audi samt den Wurzeln aus der Erde gehoben, wiihrend 
die in der Jugend moist biegsamen Buchen hiiufig in ktthnen Bogea bis zur Erde 
niedergebeugt sind. 

Der Boden selbst ist hier holperig, einesteils durch die uuigestiirzten 
St&mme, anderenteils durch Felsblocke, welclie allinahlich mit Himbeeren ver- 
wachsen. An einigen Stellen uberwiegen hier prachtige Farnwiildchen, anderwiirts 
oreitet sich in machtigen Biischen auf lichteren Stellen Carex leporina und mit 
ihr Carex pallescens, muricata und Calamagrostis ar und in ace a aus. 
Auf den Felsen fehlen natiirlich nirgends Ebereschen, auf offenen Pliitzen bildet, 
grosse Flachen bedeckend, die Himbeere geschlossene Bestiinde, welclie nur hie 
und da das gigantische Aspidium spinulosum oder das zu ungewohut bohem 
Wuchse gezwungene Milium off u sum iiberragt. 

Vereinzelntere Erscheinungen, welclie sich nur stellenweise durch hiiufiges 
Vorkommen iua Unterwuchse Geltung verschaffen, sind Paris quadrifolia und 
A C 1 a e a, s p i c a t a,. Dafiir bildet F e s t u c a s i 1 v a t i c a (bis 2 m hoch!) mit 
"I'spriinglich allseits abstehender, spater einseitig nickender Rispe, mit breiten, 
""ten blassgriinen IHattern, auf gan/.en Fliichen prachtvolle Gruppen. Dieselbe ge- 
horte gewiss vordem zu dem  Unterwuclise der Buchenwaldcr. 

Wenn wir zur Strasse in der Ilichtung gegen Merkelsgiiin herabsteigen, so 
wiederholen sich in der hochsten Wahizone uberall dieselben Arten; weiter unten 
kommt noch die  stattliche   Proliant lies dazu.    Stellenweise  tritt  in besonders 
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dekorativen Rndeln in Hunderten von Individueu das machtige Mulgedium 
auf. Bei feuchteren Gritben wiederholen sich neben einigen Seggen and Griisern 
St ell aria uliginosa, Equisetum sil vat iciiin, stellenweise S toll aria ne- 
mo rum. Tief steigt die besonders oben haufige Lonicera nigra herab. 

Eine charakteristische Erscheinung dieser Fichtenwalder mit eingestreuten 
r>uclien ist die (ippige Vegetation, welche sich nicbt nur auf die feuchteren Stellen 
beschriinkt, sondern bald im dichteren, bald ini lichteren Bestande den ganzen 
holperigen Waldboden bedeckt. 

Auf den sick unfon zcigenden kleinen Waldvviesen fehlt natttrlich weder 
Thlaspi alpestre noeli Cirsium hetor o pliy II urn. 

Schwenken wir nun defer in das eigentliche Erzgebirge ein. Durch ein 
scbiines Tal iiber Salmtal gelangen wir bis nach Barringen. Von bier auf 
fliichtigem Seitenwege in die Gegend von Graslitz will iob es vcrsucben, einige 
diarakteristischere Lokalitaten in dieseni Flttgel des Erzgebirges zu skizzieren. In 
dem ganzen Streifen von Neudek, Schonlinde bis zura Zwodatale ist besonders 
charakteristisch und gemein das Men in at ham an ticum, welches hier auf kleinen 
Wiesen, hiiufig audi auf Rainen sich in dichte, fast reine Bestande gesellt. Audi 
Cirsium h eter oph y 11 urn, Polygonum Bistort a und Arnica m on tan a 
sind hier auf den Wiesen eine haufige Erschemung. 

Die Hochinoore sind in dieseni Teile ziemlich bedeutend entwickelt. So 
z. B. gleich im Sttden von der Baho von Barringen nach Neudek, wo sie jedoch 
zumeist schon von einera unregelmassigen Fichtenwald verwachsen sind. Es fehlt 
hier jedoch weder die Sumpfkiefer nodi mangeln viele andere charakteristische 
Hochmoorpflanzen. Wir stossen hier audi auf Drosera rotundifolia, Luzula 
s ii d e t i c a, C a r e x s t e 11 u 1 a t a, vulgaris (gaoze Rasen) und auf ganze Bestande 
von J uncus squarrosus. Derselbe liiuft in Gesellschaft der unvernieidlichen 
Xardus bis in den Bahndamm hinein. 

Bei Ullerslob, wo audi Levi sti cum officinale verwildert ist, fast im 
Siiden von Barringen, stent in der Niihe der Scliule vereinsamt auf einer grasigen 
Lchne eine hohe interessante Fichte, welche vor .lahren, als sie bereits ein statt 
licher Baum war, im unteren Teile gespalten wurde, ohne jedoch zu Grunde zu 
gehen, worauf sie wiederholt von heftigen Windstiirmen gebrochen wurde und als 
Ersatz mehrere neue (Jipfel aus (\en scitlichen Aesten bildete, wodurch sie zuletzt 
eine eigentiiinliche, kuriose Gestalt erhielt: Sie strebt niinilich rait einer ganzen 
Menge starker Gipfelzweige in die Hohe und gewinnt eine noch bizarrere Form 
(lurch verscbiedenartige Verknotungen. 

Die Gebirgselemente sind in dieseni Teile im Ganzen weit schwacher ver- 
treten, als in dem Teile vom Wistritzbache gegeu Sudosten. Von solchen selteneren 
Gebirgselementen, welche uur fttr die hochste Zone des Erzgebirges charakteristiscli 
sind, nennen wir /.. B. in der Umgebung von Neudek Luzula, maxima und 
Gymnadenia albida (Trommel). In den trockeneren Fichtenwaldern und na- 
mentlich in den jungen Bestiinden ist Lyco podium com planatum, welches 
allerdings iiberdies im ganzen  Erzgebirge zerstreut vorkomint, ziemlich hiiufig. 

I mperator i a  Ostruthium   wachst   im NVV von Neudek, bei Hocliofen. 
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Neudek aelbst liegt in eineni htibschen Talkessel; in seiner Umgebung ho- 
r'!n aber die Fichtenwiilder nnd beaonders die Gebirgstypen in denselben auf. 
dieses StJldtchen scheint trotz sinner Hdlienlage von 559 m eine vorteilhafte, wiir- 
uiere Lage zu baben, allein es gedeilit, hier doch nur Obst von geringer Qualitat, 
Kartoffeln, Roggen mid Hafer; andere Getreidearten, soweit sie gebaut werden, 
Ssi'aten sdileclit,. Auch die Flora der nachsten Umgebung bietet nichts Besonderes: 
Dsbesondere enttiiuschen mis die geiniscliten WiUdchen (in denen sicli zahlreiche 
'"'ken mid Kiefern befinden) nnd die ansclieinend warmeren felsigen Lelinen. Es 
delist hier wieder nur J a si one vulgaris, Cytisus nigricans, Carl in a 
u'garis, auf Rainen Latkyrus montanus, Holcus mollis u. a. 

Dafiir wurden in der weiterea Umgebung von Neudek zwei bemerkenswerte 
Alt(1n konstatiert: im Sttden von Neudek auf Feldrainen ober der Thierbacher Ka- 
'","° das charakteristische Botrychium matricariaefolium in Gesellschaft 
1 (>s im Erzgebirge allgemein zerstreut vorkommenden, wenngleicli seltenen Botr. 
"'""a.ria mid noch stldlicher auf eineni Holzschlag bei Ilamnierhauser Erica 
'"'"tin, welche hier ihren einzigen, gewiss benierkenswerten Standort im Erz- 

8ebirge hat. 
Im weiteren Verlaufe unseres Gebirgszuges verdienen besonders unsere Auf- 

'erksamkeit die ausgedehnten Iloclimoore, welche sicli gegen S voni Spitzberg 
(893 m, hier mehrere Gebirgstypen!) zwischen Silberbach undSauersackzum Berge 
'iickenbuhl (949 m) hinziehen mid ilm mnfassend noch weiter gegen S fortschrei- 
en- Ausser alien gewdhnlichen Hochmoorarten konimen in diesein Teile z. B. auf 
er sogenannten Seeheide bei Neuhaua Listera cordata, Eriophorum gra- 
^ei Ledum palustre (in den benachbarten Waldern Cardamine silve- 
lls)  bei Kranichsee auch Car ex limosa (siehe S. 57.) vor. 

Kleinere Torfmoorwiesen finden wir audi zwischen Neudek,  Schonlinde und 
eir>richsgrun. Es wiichst auf denselben   ausser   anderen   auch 1'inguicula vul- 

Saris, 
11 

Ai Klers verhalten sicli die Dinge auf den   Wiesen   von   Neudek gegen Koh- 
"% und weiter gegen W. Ueberall dort erblicken wii'Meum, Cirsi um hetero- 
.,'yllum,   Achillea  Ptarmica,   Succisa prat en sis,  Sanguisorbaof- 

1 "la 1 i s, auch Colch i c, u m, zerstreut La thy rus montanus oder den praclit- 
I..   " Dianthus sil vaticus. An den Bachufera mid auf feuchten Wiesenstelleu 
,  ( ef Iris Pseudacorus grosse Gruppen; in Hiille und Fiille wiichst hierLo- 

.     uHginoau8. Die Wilder bilden keine grdsseren, zusamuienhaugenden Kom- 
e 'md der Mehrzahl nach sind es gewdhnliche hercynische Fichtenwiilder, allein 

p.   ' ;>n  liirkenwaldchen und kleineren Kiefernwaldungen ist kein Mangel.    In der 
cQturig gegen die Grenze bekommen die Fichtenwiilder  mit   dem   Ansteigen   des 

ains auch ein charakteristisches Auasehen unc inch   mehrere  Vor- ^^^^^^^       enthalten ^^^^^^^^^^^^ 
• und einzelne Gebirgstypen. 

j   ,      Interessant ist der Teich im SW von Kohling,   welcher  sicli   an  der   nach 
pinrichsgriiii liihrenden Strasse hinzieht,   (lurch   das   zahlreiche   Vorkominen   der 

keerose in der Hoke von (l.'il  m). Sonst finden wir bei ihm die gewdhnlichen Ca 
lCeta, dann Potentilla nalustris. Violanalustria,   im   Wasser unzah 
Kes   p 

dann Pot e n t i 11 a pa 1 u s t r i s, Viol a p a I u s t r i s, ^^^^ 
olygonum amphibium,   Fquisetum  limosum,   Scirpus  palu- 
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stris u. ii. Auf der gegeniiberliegenden Wiese auf eiuem erhohteu Erdhaufen 
waciist init eiuigen Unkr&utern so dicht vvie ausgesiiet Phacelia tan aceti fo- 
lia, welche gewiss aus irgend einem Garten, wo sie als vorziigliche Bienenpflanz^ 
angebaut war, sich hieher verlauleu hat. 

Gegen Aunathal zieht sicli ein schones Tiilchen hin, (lessen Lufc leide* 
(lurch den Rauch vieler Fabriken verpestet wird. Die Wiilder sind hier wiedet' 
meist gemischt; Birken und Kiefern sehen wir luiufig. Stellenweise, besonders &® 
Rande der Kieferwftlder, bildet Sarothamnus scoparius gauze Bestande- 
Irn Zwodatale stossen wir auf schone, wenn audi kleine Wieseninoore. A"' 
Wiesen ist hier audi Sil aus praten sis nicht selten anzutreffen. 

Die waldige Gegend hinter dem Zwodatale hat durchaus keinen Gebirgscu&' 
rakter, da sie iin (lanzen viel niedriger ist und sich erst in der Niihe der Landes- 
grenze im Westen von Graslitz im Ursprungberg zur Hone von 805 m erhebt. 

2. Der mittlere Teil vom Wistritzbach zum Komotauer Grunde. 

(Plessberg — JoacMmstal — Keilberg  —   Gottesgab — Fichtelberg  —   Spitaberg 
—   Abertham  —    Wirbelstcin —   lloher Hau     - Zechgrund   —   Sclwiiedebery 

Spitsberg bet Pressnitis -     Tlassberg -- Sonnenberg — Sebastiansberg.) 

Dieser mittlere Teil begreift im Wesen die subalpineZone des Erzgebirges 1B 

sich, in welcher sich die reichlichste Auswahl derGebirgsflora koncentriert, soweitiibei" 
haupt bei einer so monotonen Flora, wie es die hercynische Flora des Erzgebirges aw;'1 

in den hochsten Lagen ist, von einer Mannigfaltigkeit die Rede sein kann. |,(!1 

Umkreis der eigentlichen subalpinen Zone und deren oharakteristische Pfianx''"" 
arten wurden einesteils schon auf 8. 47, anderenteils bei den einzelnen Format'0; 
nen angefuhrt. Im NO schliesst sich an dieselbe der grosse Hochmoorkomplex be' 
Sonnenberg und Sebastiansberg und von hier aus audi in der Richtung gegen <IJ° 
Landesgrenze und gegen den Hassberg an; daselbst sind besonders die hochstatf' 
migen Sumpfkieferbestande interessant. Buckenwillder sind in diesem Teile e'"e 

Seltenheit (sie beginnen hauptsachlich erst in derNahe des Komotauer Grundtales> 
Dafiir bieteri eigenartige gemischte Fichten- und Iiuehenwiilder (hiiufig mit a°cD 

anderen Biiumen), welche auf den Basaltkuppen und auf SteingeroJle schone 1!(" 
stande mit uppiger, an die gemischten Bergwalder im hohereu Mittelgebirge (s 

7,   Ii. auf dem Kletschenberg) erinnernder Vegetation bilden, mehr Interesse. 
Der Plessberg, welcher den westlichen Teil dieses Fliigels beherrscht, k»n. 

am besten von Abertham oder von dem siidlichen Fusse des Erzgebirges von Lie"' 
tenstadt aus auf dem Wege fiber Merkelsgriin und Kail' bestiegen werden. We"n 

wir den letzteren Weg wahlcn, so bemerken wir gleich in den Waldern der i"°' 
drigsten Zone, im Tale des Wistntzbaches, einige Gebirgselemeute, so Mulgedi""1 

alp in urn, Stjachys alp in a (audi auf dem gegenuberliegenden W6Iflingsberg<* 
Galamagrostis villosa; bald beginnt audi Geran i urn silvaticum, welche 
in den hohereu Lagen verbreitet ist. Sonst ist in der niederen Fichtenzone nic 

viel interessantes; es wiichst hier noch Galium silvaticum, Melica nutan 
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sHene nutans, welche iin Erzgebirge stets in der typischen, beliaarton Form 
forkommt, im Gebiete des Kgerflusses aber hiiufig in der selteneren ganz kahlen 
^bart. Auch Cirsium h eteropby Hum i'ehlt niclit, ebensowenig P renan t lies, 
rj,hlaspi alpestre, Melampyrum silvaticum, haufig ist Trifoliuin me- 
''' u in, Astragalus g 1 y c yphy 1.10 s. 

Die Waldblossen zeigen eia ziemlicb buntes Gemiscli von Pfianzenarten. Eine 
c»arakteristische Gesellschaft wiedeiholt sich liberal] an den Griiben und Bftchen. 
Wii' sehen hiiufig Crepis paludosa, Chaerophy 11 um hirsutuni, Myoso- 
tj8 palustris, Galium palustre, Lychnis Flos cuculi, Polygonum 
Bistorta, Seuecio rivularis, Geum rivale, Trifoliuin spadiceum 
Mlgemein verbreitet). Sonst kommt hiiufig Lathyrus montanus, Thymus 
11 vat.us, von den Graseru Festuca rubra, Briza media, Deschampsia 
(*), Agrostis vor. Auf den Waldblossen wiichst ueben gewohnlichen Strauchern 
a«ch Rosa to in en to s a, Rubussuberectus und Lo nicer a nigra, im 
ftalbschatten des Waldos hat sich Epipactis latifolia angesiedelt. 

Weim wir hoher steigen, treffen wir noch in der H8he fiber 800 m Kartoffel- 
fl,'der (neben denselbon Euphorbia esula), auch Roggen- und Erbsenfelder. Bei 
Raff aber, wo bei den Hlitten die stattliche Arch angelica officinalis wachst, 
''eifeu die Vogelkirschen schon ziemlich schlecht. 

Die interessantesten Formationen und /war die Wiesenformationen befinden 
Sl('n unter dem Gipfel des Plessberges. 

Gleich hinter don letzten Hausclien von Kaff erstrecken sich sch.ine, kleine 
Torfwiesen, auf welchen haupts&chlich das gesellige S e d u m villosum doipuuert, 
1,1||'»!r Trifoliuin spadiceum, Potentilla palustris, Lychnis Flos cu- 
CuH, Pedicularis palustris, Potentilla Tormentilla, L inuin cathar- 
'icuin, Carox panicea, Avena pubescens, Senecio rivularis, Pin- 
Suicula vulgaris. Die Sphagnum- und Polytrichumpolster uberw.egen nur stel- 
l(!1|weiso und bohorborgon dann audi 1) rose.-a rot un difol ia, Oxy coccos pa- 

1*a 1 us11-is, Viola, palustris u. ii. 
Von hi,-r aus bis fast .inter don Gipfel erstrecken sich ausgedehnte zwei- 

n,ahdige Wiesen, auf denen nur in trookeneren Jahren das Grummet d.rekt vom 
Vjeh abgeweidet wird. Stellenweiso sind sie eine getveue Analog.e der Babmaer 
0rchideenwiesen (vrgl. S. 74), es fehlon aber die po.itischon Typen, anderenStelle 
8ie« zahlreiche hercynische und einige subalpine eingefunden haben. 

Auf woiten Fliichen iiberwiegt Arnica mo.it ana; ziemlich haufig und all- 
Se«iein komrat Lathyrus montanus vor. Stellenweise wachst in schonen Urup 
l)e" das angenehm duftende Trifoliuin montanum. Auch haufig ist und bis 
ZllI» Gipfel, wo es (lurch seine grossen Bliiten auffallt, begleitet uns Heliantne- 
01 Um Chamaocistus. Im Herbste gibt auf gan/.en Strocken S a ng u i8or ba 
officinaI is den Ton an. 

Sonst ist die Zusammensteilung etwa folgende: 
Alopecurus, Phleum, Oynosurus, A n th oxa nthum, Doschamp- 

Sli« (2), Briza. Festuca rubra,   Nardus, Avena pubescens. 
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Gymnadenia con opsea (sehr zahlreich I), Orchis latifolia, ina3" 
cula (sehr selten, vrgl. die Anin. 168 S. fi8), sambucina (rotbliihend, selten)> 
maculata, Listera ovata (nicht haufig). 

Scab i osa ar ven sis (zahlreich), Hypericum quadrangulum, fj>' 
lium Martagon (stellenweise sehr zahlreich), Silene nutans, PimpineHa 

Saxifraga, Viscaria vulgaris, Phyteuma spicatuui (sehr zahlreicWi 
Galium verum (!), Equisetnm silvaticum (an feuchteren Often gesellif?)' 
Campanula rotund i folia (sehr zahlreich), Leo at <> don*h i s p id us (zalil" 
reich), Thlaspi alpestre, Vicia cracca, Orepis.pal ud osa(sehr zahlreich)) 
Cirsium heterophy Hum, Ac onit um Napellus (selten). 

M e u in a, t li a in a n t i e u m fehlt fast. 
Einzelne Gruppen bildet Lathyrus silvestris, langs der Wege wiich^ 

D i a n t h u s deltoid e s, iin Schatten des Waldes R u in e x a r i f o 1 i u s, R a" 
in i s c h i a seen n d i f 1 o r a, bei den Biichlein C a r d a in ine p r a t e n s Is 

und P e t a s i t e s a 1 b u s. 
Direkt unter dem Gipfel, wo besonders liings der Wege Poa aim u a vaf- 

v a r i a verbreitet ist, gesellt sicli noch C r e p i s succisifoli a, S in i 1 a c i » a 

li i f o I i a, K o e 1 e r i a c i 1 i a t a hinzu. 
Chrysanthemum Le u can th emu m farbt liicr ganze Strecken »eS 

Wiesenkomplexes, 
Vom Plessberg zum Steinberg wiederholen sich im Ganzen dieselben 1""' 

mationen. In den, hier stellenweise in freistehende, verktimmerte Fichtenbestand6 

init Heidekrautfiuren iibergehendon I'ichtenwaldern ist liomogyne a, 1 p i "' 
hiiufig. Es fehlt audi an kleinen Waldraooren nicht, welehe gewohnlich von FichteQ 
wiildern oingeschlo?sen sind. Auf einem derselben bedeckte in Tausenden von Ex°Ml 

plaren das zierliche Equisetuua si 1 vat i cum den Boden in Gesellschaft v°" 
E p i 1 o b i u in n u t ii ii s, p a I u s t r e, Viola p a I u s t r i s, ,1 u n c u s f i I i f o r m ] s' 
€ a r e x c a n e s c e n s, T r i e n t a 1 i s e u r o p a e a. 

Feucbtere und trockenere Fichtenwftlder ahnlidien Chaxakters und   mil   il'r 

nelimender Anzahl von Gebirgstypen (obzwar noch iiunier Kolonieen von M u 1 g'" 
dium zerstreut sind unci stellenweise Homogyne hiiutig   ist)   nut  unziihlbar0 

Menge von Arnica und  beiden Ai ten von V a c c i n i u in wiederholen sich in de' 
Richtung gegen Werlsberg, Mariasorg und Joachiuistal. 

Beachtenswert ist in diesem Streifen, in wdcheni als Seltenheit auch U1 

chis sambucina wiichst, auf einer Wiese bei Werlsgriin Rhinanthus majo'' 
ferner die iiberaus zahlreiche Monesis grandiflora, welehe init ihren weis^'" 

•Sternchen in ganzen Rudeln einige Stellen der alten Fichtenhocnwiilder bei Man11' 
sorg bedeckt; auf den Wiesen koinmt hier sonst seltener Meum und Hieia 

cium prate use vor. 
In der nachsten Umgebung von Joachimstal 1st Thesiuin alpinum '" 

teressant; auf Wiesen Gentian a. cam p est r is, in einem Waldteichlein Bat'' 
chium pa u ci stain ine uin. Der Buchenwaldflora gehSrt hier Dentaria bul'1' 
fera an, den Waldblossen Festuca h eterop hy 11 a. 

Von Joachimstal gegen Oberbrand zu gibt es in dem Bachtale genug '0l 

gebirgstypen, die Lehnen aber, namentlich jene mit der   Exposition   gegen BO z"' 
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haben einen einigermassen abweiclienden Ciiarakter. Neben den geW'ohnlichen 
FichtenwaTdern, deren Einformigkeit durcli init Adlerfaui bewachsene Flachen. oder 
ausgedehnte Kolonieen von Hypericum perforatum, welches von Joachimstal 
au holier in das Gebirge hineiu voin Hyper, quadra n g u 1 u m erset/t wird, angenehm 
abgelb'st wird, stossen wir auf teilwei^e grasige und namentlich dort, wo der Bodeu 
a.us Detritus besteht oder felsig ist, auch strauchbewachsene Lehoen. Von Str&uchern 
nennen wir Ebereschen, Birken, Sahtweideu (nur Salix Capraea), Zitterpappelu, 
roten llollunder, Schlehen, Himbeeren, Haselntisse. Hilufig sind aucii einzelne 
Fichten oder Bucheu beigemischt. in Gesellschaft dieser Uickungen neigen an 
ieuchteren Orten Fame ibre VVedel, zeigt sieh der hohe Bromus asper, Phy- 
teuma spicatum, an lichteren, trockeneren Stellen die liier sehr zahlreiche 
An the mis t inc. t oria, ferner Cytis u s nigricans, Verba scum nigrum, 
Silene inflata, Jasione m on tan a, Chrysanthemum Tan ace t u m, 
Seduni re flex uni, Telephium, Tri folium aureum u. ii. Eine wahre 
Felsenflora fehlt aber iiberhaupt. An die Hainflora erinneit Trifolium alp est re 
und  die seltenere Potentilla alba,. 

Kino iippige Vegetation begleitet den Bach: es sind dies abermals miichtige 
Bllsche von Atliyrium Felix femina, ferner Ohaerophyllum hirsutum, 
A n g e 1 i c a, Sol a mini I) u 1 c a in a r a, 0 r e p i s pal u d o s a,, II y p e r i c u m h i r- 
s u t u in u. ii. 

In den Fichtenwiildern oberhalb des liaches (von deni strauchigen Unter- 
wuclise fiihren wir auch Lo nicer a nigra und Rub us Bellardi an) ist stel- 
lenweise auch die Tanne zahlreich beigemischt; diese.be scliien liier vor Zeiten, 
Wie ja auch anderwiirts im Erzgebirge, vie! mehr verbreitet gewesen zu sein. Po- 
'ypodium Pli eg o pte r is und Galium saxatile haben hier schon ausgiebige 
Fundorte. 

Direkt in Joachimstal treffen wir am Bache Spiraea sal ici folia und 
Syringa vulgaris, auf den Steindammen  Sod uin  spurium verwildert an. 

Wir gelangen nun ziim hochsten Punkte des ganzen Frzgebirges, zum 
Keilberg, welcher von SW von Joachimstal bequem erstiegen werden kann. Es 
uberwiegen bier fast allgemein Waldformatioueu, welche auch in ihrer Zusammen- 
Stellung ziemlich gleichartig sind. Es sind dies Fichtenwaltter, denen nur einzelne 
Bucheu oder Tannen entwedi r als sti'auchiger Dnterwuehs oder als alte Bsiume 
'"'igemengt sind. In der untersten Waldzone kommen iiberdies auch Kiofei'ii, sel- 
'•'"er in kleinen Wiildchen vor. 

Der Kcilberg ist auf diesem Abhange, von welcliem sicli ndnllieh von Joa- 
«himstal eiu herrlicher Ausblick auf das tiefe Waldtal erbffnet. ziemlich trocken. 
Bachlein gibt es hier wenige, sodass der Unterwuchs eher einen balbxerophilen 
°der niesopbilen Gharakter hat. Die iippige Vegetation, wie wir sie in deni ge- 
Qaauten Tale antreffen, ist auf kleine, zufiillig feuchte St<dlen bescliiiinkt. Gleich 
111 der untersten Waldzone linden wir liaulig niiichtige ttasen von Galium saxa- 
t''e, sonst aber nur einige llieracien, Luzula albida, Gnapbalium silva- 
sicuuj, Lactuca muralis, Oxalis, Epilobium montanum, Descham- 
I*s i a, f 1 e x ii o s a, V r e n a, nth e s, M e I a, m p y r u m p r a t e n s e, s i 1 v a t i c u m, G a- 
liimagrostis ar undina cea.    An vielen Stdlen zei^t der braune Nadeltlberzug 
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des Eodens uberhaupt gar kein Piianzenleben; aiiderwiiits stechen nur Gruppen 
von Flechten und griine Laubmoos- und Lebermoostepiche von dem dunkein Wald- 
substrate ab, auf welchem nur hie und da irgend ein Agaricus, eineRussula, 
Tricholoma, ein Cantharellus, Gomphidius Oder eine Kolonie kleiner 
Mar as mi en iliren Sitz aufgeschlagen haben. Auf den Waldblb'ssen, welche in anch- 
nial zur Giiiue Epilobium a ngustifol ium in Besclilag nimmt, pflegt das hier 
schon haufige Hieracium floribundum vorzukominen. Anderwiirts macht sich 
hier Rumcx Acetosella, Veronica officinalis, Luzula multi- 
flora breit. 

Auch Arnica zeigt sich bald, zerstreut komint Melandryuin silvestre 
vor. Die Mehrzahl der Gebirgstypen beginnt beilaufig bei 900 m flbhe. Anfangs 
zeigt sich auch Homogyne nur einzeln, nach und nach wird sie hiiufig und ge- 
Si'llig; bald darauf erscheint auch die erste Luzula maxima, an lichteren 
Stellen ein vereinzeltes Meutn athaman ticum. In dieser Hohe werden inanche 
Waldblfissen von den goldgelben Blttten des Ranunculus nemorosus auf- 
geheitert. 

Die Waldflora nimmt in der Hohe iiber iJOO m einen eigentiimlichen Cha- 
rakter an. Der Boden ist noch immer ziemlich trockon und im Einklange damit 
sowie mit dem mageren Substrat und dem rauhen Klitna wechseln hier einige 
xerophytisch ausgertlstete hercynische Arten in ungeheuerer Menge ab. In erster 
Reihe sind es Graser, davon am hiiufigsten Nanlus, welche erst in der zweiten 
Halite des .luli hier zur Bliite gelangt. Ueberaus zahlreich ist neben dem Borst- 
grase die Deschampsia flexuosa (zur erwahnten Zeit bliiht sie noch nicht, 
wahrend sie weiter unten schon lange in vollster Entwickelung steht),'91) Cala- 
inagrostis villosa (und zugleich auch noch arundi nacea), weniger Fe- 
stuca rubra. Ferner wachsen hier massenhaft und gemeinschaftlich Preissel- und 
Heidelbeeren, ausserdem Carex pilulifer a,19a) Galium saxatile (in Menge), 
Melampyruni silvaticuin (in ganzen Koloju'een), Arnica montana 
Hieracium laevigatum, nicht gerade hiiufig Gal I una; ziemlich hiiufig ist 
Lyeopodium complanatum, seltener L. annotinuin. Stellenweise iiber- 
wicgen einige Flechten, so u. A. Cetraria glauca mit zahlreichen, auf- 
fallenden Apothecien, und dies etwa in der Hohe, wo sich den angefuhrten 
Arten noch Rum ex a. ri folios und Ranunculus aconitifolius bei- 
gesellen. 

In dieser hochsten /one ducken sich hie und da kleine, verkiimmertc, kauni 
wol einheiinische Liirchen, welche hochstwahrscheinlich die Reste einer Waldkultur 
sind. In der Richtung gegen den Gipfel nehnien die Fichten einen eigentumlichen 
Charakter an. Einesteils sind es dichte jiingere Bestiinde; in denen die einzelnen 
Bauinchen allseitige, iiussert dichte Zweige und ein geringes Wachstum haben. Die 
hier den Winden ausgesetzten Fichtenhochwaldungen sind aus entgipfelten Bitumen 
zusaminensresetzt. Auf ziemlich bedeutenden Fliichen (iberwiesit ein lichter   Bestand 

19') Diese Retardation in der Entwickelung der vegetativen sowie auch Bltttenorgane   is* 
naturlich auch bei anderen Arten sehr auff&llig. 

,9'-) //umeist in der Yarietat longibracteata. 
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einzelner kleinerer Fichten, deren, obzwar ziemlich alte Stamme nicht mehr in die 
Hone wachsen. Sie sind verschiedenartig verdreht und ihre Zweige auf der Wetter- 
seite abgebrochen. Auch die Birken (und stellenweise gleichfalls die Ebereschen) 
zeigen ein ahnliches Wachstum: aus den niedrigen, hiiufig verbogenen Stiimmen 
verzweigen sich dieselben in der horizontalen Ebene. Die freien Stellen zwischen 
diesen Fichten haben Heidefonnationen mit den schon mehrfach genannten Arten 
wngenommen; es dominieren Vaccinien, Nardus, Deschampsia flexuosa, 
Calamagrostis villosa, Galluna, Luzula sudetica. Allgemein verbreitet 
ist Juncus squarrosus, welchem es am besten in den saudigen Gesteinsver- 
witterungen oder auf lettigen Stellen gefiillt. Fines der gewohnlichsten Graser ist 
hier Deschampsia caespitosa, welche hier stellenweise (ebenso bei Gottes- 
gab) ziemlich hiiufig in der Form aurea auftritt, welche desto auffallender ist, 
als diese Form regelmiissig in der Mitte der mit normal gefiirbten Aehrchen ver- 
sehenen Rasen sich befindet. Sonst ist in diesen Heideformationen, welche sich 
stellenweise auf ehemaligen Torfmooren ausbreiten, ziemlich hiiufig Trientalis 
europaea, Solidago *alpestris, hin und wieder Vaccinium uliginosum. 
Salix aurita, Potentilla Tormen tilla, Polygonum Bistorta, Me- 
lampyrum silvaticum, Galium saxatile, Luzula maxi ma etc. anzu- 
treffen. 

Scheme, kleine Wies en breiten sich unter dem Gipfel, welcher eine Restau 
ration und den von der Feme sichtbaren Franz-Josefs Aussichtsturm triigt, aus 
Dort machen sich zahlreiche Poa's, Ran unculus rep ens, und einige andere 
Unkrauter breit. Namentlich dort, wo der Abhang schroffer und dadurch auch der 
Abfall des Wassers ermoglicht ist, sind diese Wiesen trockener und beherbergen 
moistens Arnica, Chrysanthemum Leu can the mum, Silene nutans, 
Antennaria dioica, Campanula rotundifolia (forma), Polygonum 
bistorta, Potentilla Tormentilla var. strictissima, Leontodon h i- 
sI>idus (ineist nigricans), Gymnadenia albida, Anemone nemo- 
fosa u. a, 

Der gr5ssere Teil des Bodeus ist aber torfig; der Torf, wie man es an den 
Graben sehen kanu, geht bis in die Tiefe von V\.2 m. Stellenweise findet man 
nasse Wiesenparzellen mit alien moglichen Uebergangen in die Heide. Die forma- 
tionell wiehtigere Rolle iiillt hier deni Polytrichum und nicht dem Torfmoose 
Zu- Die stellenweise uberwiegendeu Cariceta sind hauptsiichlich von Car ex vul- 
garis, stellnlata, ampullacea, pilulifera, pallescens gebildet. In ihrer 
Nachbarschaft treffen wir Eriophorum p ol ystachi um und vaginatum, 
J,lncus filiformis, squarrosus an. Ueberall hiiufig ist Viola palustris, 
^enyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Vaccinium uligino- 
8llm, Oxycoccos palustris, Gymnadenia albida, conopsea, Orchis 
m a c u 1 a t a (auch die f. a 1 b i f 1 o r a), T r i e n t a 1 i s e u r o p a, e a. N ur sehr zerstreut 
kommt Sweertia perennis vor. 

Seitwiirts gegen Wiesental und Gottesgab zu ist der Gipfel tier Keilberges 
mit einem in iihnlicher Weise, wie sie oben geschildert wurde, deformierten Fichteu- 
oestaude bewachsen, worin einzelne Sumpfkiefern und stellenweise grosse Gruppen 
Voii Sorbus a u cup aria vorkommen.   Im Unterwuchse ist nicht viel Interessan- 
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tes. Stellenweise bildet Calamagrostis villosa ganze Rasen, anderwarts wird 
dasselbe Gras in Menge von Molinia abgelijst. Ziemlich solten erscheint 
auf trockenerem Waldboden Lycopodium Selago, uberaushaufig Homogyne, 
auf feuchteren Stellen Senecio rivularis, Geranium silvaticum, Cirsium 
heterophy Hum. 

Das grosste Interesse aber bieten die ausgedehnteu Wiesen, welche sich 
gegen Gottesgab hinziehen, deren erste und wichtigste Leitart ebenso wie auf alien 
sonstigen des Hochgebirges unzahliges Meum athamanticum ist, welches sich 
namentlich zur Zeit seiner Bltite — etwa anfangs Juli — geltend macht. Nach 
dessen Abbliihen dominiert namentlich Arnica montana (auf weiten Strecken in 
Tausenden von Exemplaren), stellenweise Polygonum Bistorta, iiberaus zahl- 
reich ist noch P h y t e u in a s p i c a t u m, ferner Chrysanthemum L e u c a n- 
themum. Von Grasern mtissen angefuhrt werden: beide Deschampsien, Festuca 
rubra, A1 opecu rus, Dactylis, Ph 1 e u in (seltener, in den unteren Partieen 
bei der Strasse wurde es wahrseheinlich ausgesiiet), Anthoxanthum, Molinia, 
Agrostis, Nardus, Briza. 

Sonst ware noch zu verzeichnen: 
Imperatoria Ostruthium (in einzelnen Rudeln), Geranium silva- 

ticum, Arnica montana (unziihlig, besonders auf trockeneren Stellen), Mul- 
gedium alpinum, Centaurea Phrygia, Hieracium flori bunduin, 
Coeloglossum viride, Gymnadenia alb id a, conopsea, Orchis macu- 
lata, latifolia, Cirsium hete rophy Hum, Thlaspi alp est re, Achillea 
Millefolium Sbsp. sudetica, Galium saxatile. 

Campanula rotundifolia, Leontodon hispidus, Trifolium pra- 
tense, Silene nutans (bliiheude Exeniplare noch in der zweiten Hiilfte des 
Juli), A n t e n n a r i a d i o i c a, L y c b n i s F1 o s c u c u 1 i (viel), Galium s i 1 v e str e, 
Thymus ovatus, Hieracium Pilosella, Carum Carvi, RhinanthuS 
minor, Achillea P t a r m i c a, C r e p i s p a 1 u d o s a. 

So gelangen wir bis zu dem malerisch gelegenen Gottesgab, wo uns von 
der Ruderalflora die apetale Form der Capsella Bursa pastoris und von den 
verwilderten Pflanzen das stattliche Levisticum interessieren. Sehr beachtens- 
wert sind aber die im W des Stiidtchens gelegenen und um den Spitzberg herum 
gegen Seifen fortschreitenden Hochmoore.193) Schon von der Feme machen diese 
schwarzen Flachen auf den Beschauer einen finsteren Eindruck. Teilweise sind sie 
schon mit iippigen Wiesen, welche die bereits angefuhrte Flora haben, anderwarts 
wieder mit Heideformationen bedeckt. Wir sehen hier die cb.arakteristisch.en, ganz 
mit Call una, Cladonia rangiferina, Cetraria islandica, Preisselbeeren 
und Empetrum bewachsenen Hugelchen. Immer ist Soli dago * alpestr is ein- 
gesprengt, ebenso audi hiiufig Antennaria. Auf den freien Stellen dazwischeri 
bildet Nardus und Meum fast reine Bestande. Anderwarts macht sich Juncus 
filiformis oder in zahlreichen Exemplaren Trifolium spadiceum breit. 

Langs manchen Grabens mit schwarzem Wasser, um und an welchem neben 
Binsen,   Wollgras   und Seggen   Card amine   a mar a,   Equisetum   palustre, 

l9:1) Vrgl. die 'i'afel bei Drude a. a. 0. zur S. 228. 
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Crepis paludosa, Myosotis palustris wachsen, gelangen wir in den Be- 
reich der Sumpfkiefer, die hier aber in ihrem lockeren Bestande fur die Entwi- 
ckelung der iibrigen Vegetation genug Platz leer liisst. Unser Fuss sinkt in die 
von Sphagnum und Poly trie hum gebildeten Teppiche ein; einen grosseren 
Riickhalt bieten die Rasen einiger Seggen oder audi die Heidehiigelchen mit zahl- 
reichen Fiechten, auf denen gewiss das sonst aelbstandig dichte Zwergstraucher 
bildende Vaccinium uliginosum, ferner die Preisselbeere (seltener die Heidel- 
beere) and Empetrum nicht fehlt. Von den Seggen, die dichte harte Rasen 
bilden, nennen wir hier die hier sehr seltene Carex filiformis und pauicu- 
lata sowie die allgemein verbreitete Carex canescens, leporina und am- 
Pullacea. Audi C. Oederi ist nicht gerade selten; iiberall gemein ist natiirlich 
C stellulata,, welche ahnlich wie C. vulgaris (in mehreren Formen) stellen- 
weise ganze Rasen bildet. Die Seggenvegetation erg&nzen zwei seltenere Arten: 
C paucillora, welche wir iiberall massenhaft bei den schwarzen Tiimpeln in 
die wassertriefenden Moosteppiche eingewachsen antreffen und die auffallendere 
G- limosa, welche hie und da ganze sonstiger Vegetation bare Flachen, am lieb- 
sten die schwarzen Boden der halbausgetrockneten Tiimpel bedeckt; an manchen 
feuchteren Stellen hat sich der niedrige June us supinus angesiedelt. Lockere, 
ttoosige Stellen hat sich Drosera rotundifolia ausersehen. Andromeda 
P o 1 i i f o 1 i a begniigt sich ebenso wie die andereu Ericaceen mit trockeneren Platzchen. 
Unmittelbar unter dem Knieholz vegetiert hie und da die kleine Trientalis, an 
Stelle des Heidekrautes dominiert an manchen Orten Empetrum mit schwarzen 
Beereu oder die kompakten Rasen des Eriophorum vaginatum, welche stellen- 
weise nur den iibrigen Cyperaceen beigemischt sind, stellenweise in grosseren 
Selbsttindigen Bestiinden auftreten. 

Die interessanteste Erscheinung ist hier jedoch B e tula n a n a, welche an 
toehreren Stellen, namentlich in der Richtung gegen den Spitzberg zu in Gestalt 
niedriger Striiuchlein neben der sie umgebenden Knieholz-, Call una-, Vaccinien-, 
^"rlromeda- und Em pet.rum vegetation einen charakteristischen Bestand 
bildet. Stellenweise sind ihre Bestande ziemlich rein,104) indem sie die untere 
Heide- und Moosvegetation bedecken, anderwiirts wachst die Zwergbirke in der 
Gesellschaft von Pinus uliginosa, Betula pubescens und carpatica; an 
noch anderen Orten bildet sie zerstreut wachsende, abgerundete Gebiische auf dem 
moosigen Moore mit zalilreichen Fiechten, Potentilla palustris, sehr haufiger 
J'"zula sudetica, dem seltenen Lycopodium alpinum (an Stellen, welche 
e'Hen heideartigen Charakter annehmen). 

Sonst ist aaf diesen Torfmooren, namentlich dort, wo der Graswuchs vor- 
waltet, eine ziemlich hiiufige Erscheinung Rhinanthus alpinus, Sweertia 
Perennis, seltener kommt Pinguicula vor. An feuchten Platzen, wo wir lmmer 
a»ch Potentilla palustris antreffen, hat in Gesellschaft der unverzweigten 
p°rm des Epilobium painstre in ansehnlicher Menge Epilobium nuta°8 

seinen Sitz. Auf kleinen Moorwiesen, gerade im NO vom Spitzberg, in der Nane 
der nach Platten fiihrenden Strasse ist Sedam villosam eine haufige und gesellige 

l4) Vrgl. die Abbildung bei Dvude a. a. 0. S. '2-20. 
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Erscheinung. Am Bachlein, namentlich im Schatten der Fichtenwalder, fesselt die 
hier hiiufige Caltha palustris, immer in der Abart radicans, deren Bluten- 
stiele nach dem Verbluhen wiederholt wurzeln, urn damn in Abstanden Blattrosetten 
zu treiben, unsere Aufmerksamkeit. In der Richtung gegen Gottesgab uberwiegen 
wieder Wiesen, auf denen von den Kratzdisteln das einzige Cirsium palustre 
zu Hause ist. Crep is paludosa, bald mit kleineren, bald mit grosseren Blattohr- 
chen, bildet auf den Wiesen ganze Facies. Von anderen interessanten Facies fiihren 
wir noch die Borstgrasmatten an, in denen als hohere Etage bald Deschampsia 
flexuosa oder Briza (seltener) wachsen. Anderwarts dominiert auf Durchtrieben 
Eriophorum angustifolium, abermals mit Nardus und iiberaus zahlreicher 
Car ex vulgaris. Auf den trockeneren Weiden prangen tiberall die goldgelben 
Strausse der Solidago * alpestris und auf den Herbst Euphrasia offi- 
cinalis. 

Sehr interessant sind aber die gegen die Landesgrenze zu sich ausbreitenden 
kleinen Sweerti a-wiesen, auf denen in Hunderten von Exemplaren die Leitart 
vorkommt, wahrend auf den feuchteren Stellen Cariceta, Menyan thes-Bestiinde 
mit Potentilla palustris, Equisetum limosum u. a. angrenzen. ZahlreicB 
erscheint hier auch Pedicular is palustris, Valeriana dioica, Chaero- 
phyllum hirsutum, Cirsium heterophyHum u. a. 

Auf dem sich erhebenden Terrain hort das Torfmoos19li) auf, und die Mo- 
linia allein beherrscht den iiber 500 Schritte langen Raum. Am Rande wacbst 
gruppenweise eine Uebergangsform von Senecio Jacquinianus und Fuchsii und 
stellenweise hat ganze kleinere Flachen Equisetum silvaticum eingenommen. 

Der Fichtelberg selbst ist jetzt mit niedrigeren Fichten, deren Zweige dicbt, 
zur Halfte aber abgestorben, jedoch noch lange ausdauernd sind, bewachsen una 
niihert sich, was die Ausbildung der Formationen anbelangt, dem Keilberge. 11 aufig 
ist hier Athyrium alpestre anzutreffen, in den Waldgrabeu Luzula maxim3' 
Homogyne, Calamagrostis villosa, Gymnadenia a Ibid a, Galium 
sax a tile, Orchis maculata u. s. w. Von den Specialitiiten des Fichtelberges 
muss insbesondere Selaginella ciliata, Sagina Linnaei, Herminium 
M on orchis angefiihrt werden. 

Im Fluge nehmen wir nun noch den Streifen vom Spitzberg gegen Abertham 
und Platten in Augenschein. Auf dem Spitzberge selbst, (lessen Gipfel von Fichten- 
waldern mit eingesprengten Bergahornen und Ebereschen bedeckt ist, interessiei*t 

uns abermals Blechnum Spicant und Bycopodium Selago. 
Die auserlesenste Flora l)eherbergen aber die Gebirgsmatten auf seine"1 

siidlichen Abhange; hier gibt es schone, blumenreiche Wiesen, auf denen zerstreu* 
Gebiische der Salix Capraea oder Gruppen von Ebereschen stehen. Diese Wiesen 
sind stellenweise ziemlich trocken und hier gibt dann hiiufig Arnica raontan11 

den Ton an, welcher sich hier Lathyrus montanus, Leoutodon *hispidus 

f. nigricans (auch auf feuchteren Stellen), anderwarts wieder zahlreiche Orchideeu, 

105) TJnten in den feuchteren Torfwiesenpartieen fehlt Calluna ganzlich, erscheint aber 

sofort anf jeder erhehten trockeneren Stelle. Dagegen ist Nardus zu dem Feuchtigkeitsgrad8 

des Bodetis viel gleichgiltiger. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



101 

Gruppen von Aconi turn Na pellu s (selten), haufiges Meum athamanticum 
u. a. zugesellen. Ueberall stosseu wir im allmahlichen Uebergange aui kleinere 
Suinpf- und Torfstellen, in denen sich das Wasser zu murmelnden, von uppiger 
Gebirgsvegetation begleiteten Biichlein sammelt. Es ist interessant, dass hier aul 
den Herbst noch Colchicum aufbliiht. In der Nachbarschaft dieser Matten die 
mehrere Formationen in ein natiirliches Ganze veibinden und deshalb auch die 
reichhaltigsten Sammelplatze sind, haben gewohnlich audi die Fichtenwalder einen 
sehr ausgepragten Gebirgscharakter und einen der grosseren Feuchtigkeit entspie- 
Chenden iippigen Unterwuchs. Wir tieffen in denselben hiiufig Homogyne, Lu- 
nula maxima, Ch rysosplenium oppositifolium, Thalictrum aqui- 
legiifolium, Circaea alpina, Polygonatum verticilatum, Meian- 
dryum silvestre, Monesis grandiflora, selten auch Blechnum und 
Athyrium alpestre, sonst Phyteuma spicatum, Crepis paludosa, 
Athyrium Filix femina, Polypodium Phegopteris, Viola silvestris, 
Ajuga reptans, Oxalis, Lysimachia nemorum, Senecio Fuchsn, 
Epilobium montanum, Rubus ldaeus, Caltha, Chaerophyllum nn- 
sutum, Luzula pilosa (L. albida und Galium saxatila bevorzugen den 

trockeneren Boden) an. .   , 
Stellenweise sind diese Walder sumpfig; an einer solchen Stelle, wo truner 

noch ein in der Generalstabskarte verzeichneter Teich war, ist der einzige eizge- 
birgische Standort der Scheuchzeria palustris. 

Welter gegen W in der Richtung gegen Platten und Abertham bewahren 
die Walder mit den bereits genannten Typen ihren Gebirgscharakter. In den tlocn- 
mooren gegen Seifen zu ist bemerkenswert Lycopodium i nun da turn (uei 
einzige Fundort), in den Waldern bei Platten ist eine seltenere Erschemung Oe- 
Phalanthera ensifolia, auf den Wiesen erscheint auch Iris sibirica. in 
der IJmgebung von Abertham ist der phytogeographisch wichtigste I unkt der 
Plessberg welcher bereits geschildert wurde. Sonst ist hier aut den Wiesen chara- 
kteristiscL Trollius europaeus, Imperatoria Ostruthium, Chaero- 
phyllum uureum, Pedicularis silvestris, Viola " montana und be. 
dem Bache in Modesgrund audi Aconi turn vanegatum. 

Bemerkenswert aber sind bei Abertham besonders die gewesenen ausge 
dehnten mehrere Meter tiefen Hochmoore, wo heutzutage bereits der Tort gesta- 
gen wird und welche als schwarzliche, ode Pliichen von Weitem sichtbar und 
fast jeder Strauchvegetation bar sind. Von hier wird auch B etui a nana ange- 
geben, welche aber wohl sebr selten geworden sein mag; die hie und da zersti eute 
Sumpfkiefer erhebt sich kaum iiber die sonstige Pftauzendecke. Dieses Moor 
tibergeht grosstenteils in eine Heide und nur stellenweise bilden noch die Moos- 
teppiche grossere zusammenhangende Ueberziige, welche auch von klemen, schwaiz- 
ljchen Tumpeln unterbrochen sind. Im Uebrigen geben den GesanitcharaKter 
Ericaceen an und zwar hier in erster Reihe Calluna, neben ihr Vaccinia in 
iHginosum mid dann haufiges Empetru.n. Diese 3 Arten, denen Preisselbeeien 
ind zahlreiche Stocke von E r i o p h o r u in v a g i n a, t u m beigemischt sind bestimmen 
in fast zusammenhangendem Bestande die allgemeine Physiognoune. btellenweise 
ttWwiegt   auch  die cine o\ler andere Art fur sich;   hfibsch   und   charaktenstisch 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



102 

nehmen sich da die Bestiinde von Empetrum nigrum aus. Von wenigor auf- 
f&lligen Arten der Ericaceen wiichst hier die kleinbliittrige Oxycoccos micro- 
car pa19") mit kleinen runden Friichten und die iiberaus zahlreiche Andromeda 
poliifolia von ziemlich stattlichem Wuchse. 

In der Mitte hohlt sich dieses Heidemoor kesselartig aus; das echte Hoch- 
moor macbt dort einem Wiesenmoore mit zahlreichen Cyperaceen Platz. Die licht- 
griine Farbe verrath diese Stelle schon von Weitem. 

Wir kehren abermals zur Gruppe des Keilberges zuriick. Vom Keilberg 
setzt sich die Gebirgsflora iiber den Wirbelstein,'07) dessen Gipfel (lurch wildro- 
mantische Felsenpartieen ausgezeichnet ist, dann fiber den Hohen Hau in dor 
Richtung gegen Kupfeiberg fort, wobei sich fast dieselben Typen wiederholen. Es 
ist hier interessant den floristischen Kontrast mit dem Egevtale, welcties sich da 
in unbedeutender Entfernung unter unserem Gebirgszuge  hinwindet,   zu verfolgen. 

An der Eger sind schone FelBen- und Hiigelformationen mit pontischen 
Elementen (so in der Umgebung von Warta und Okenau) entwickelt; aber bald, 
so bei Schonwald circa 3 km von der Eger beginnen schone Wiesen, auf denen 
sich so manche erzgebirgische Vorgebirgsart erhalten hat, wo iui Juni die pracht- 
volle Orchis mascula erbliiht und nach ihr Orchis globosa; ja auch in 
den Waldern erscheint plotzlich rnancher aus dem hochsten Erzgebirge bekannte 
Typus, so in der weiteren Umgebung von Hauenstein Ly cop odium S el ago 
und Ranunculus aconitifoliu s. 

Wenn wir von Piirstein auf den Rucken des Hohen llaues hinaufsteigen, so 
bemerken wir gut diesen plotzlichen Ubergang der Flora. Die Formationen der 
Umgebuug des Pursteins haben zumeist einen xerophilen Charakter; bis nach 
Weigensdorf stossen wir fast auf keinen einzigen Gebirgstypus, wenn wir jedocb 
hier bei dem Kalkofen des Grafen Thun zu dem genannten Berge abzweigen, so 
ttberrascht uns die fast plotzlich erscheinende Gebirgsflora. Es ist hier nicht bios 
zahlreich Prenanthes (welche stellenweise fast den Hauptbestandteil des Unter- 
wuchses der kleinen Buchenwalder mit eingesprengten Tannen bildet, sonst sind 
hier ausschliesslich Fichten), sondern auch massenhaft Luzula maxima, Hoino- 
gyne alpina, Ranunculus aconitif olius, Polygon at urn verticil" 
latum, Lycopodium complanatum, annotinum, Veronica montan a, 
Mulgedium alpinuin. In der Niihe des Gipfels treffen wir noch Melica 
nutans an. 

Neben dem Keilberge ist der subalpine Charakter des Erzgebirges am besten 
auf dem Fichtelberge und in der tiefen liergschlucht, welche diese Berge trennt, 
im sogenannten Zechgrunde 198) ausgepragt. Auf den Abhiingen des Fichtelberges 
in der Riclitung gegen die Wiesentaler Strasse sind Vaccinienbeiden scluin ent- 
wickelt (vrgl. S. 78). Es sind dies mit Hugelchen besetzte Fluren, welche von den 
3 Vaccinienarten,   von  alien   sehr  zahlreich,   bewachsen   sind;   untergeordnet tritt 

lM) In ihrer phytogeographischen Bedeutung gleicht sie der Betula nana. 
,or) Aus der Flora dea Wirbelsteins nennen wir Homogyne, Luzula maxima, Ly* 

copodium Selago, complanatum, Thesium alpinum, Primula elatior, RanuJi' 
cuius aconitif'olius, Pirola rotundifolia. 

•«) Vrgl. die Tafel bei Drude a. o. 0. v.. 8. 57 i. 
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Calluna auf. Hie und da stent ein Striluchlein, die Sahlweide, Eberesche oder 
Birke. Im Ubrigen dehnen sich bier gegen Gottesgab und Wiesental Wiesen 
aus, welcbe jenen des Keilbergs ganz ahnlich sind. Besonders interessant sind hier 
die krauterreichen Locher, in denen sich Mulgedium, Ranunculus aconiti- 
olius und Epilobium trigonuin besonders wohl fixhleu; die letztgenannte 
Art hat hier ihren einzigen erzgebirgischen Standort. Eine hjiufige Erscheinung auf 
den Wiesen ist Hieracium floribundum, seltener kommt Phyteuma ni- 
grum vor. Von Grasern, die wir bisher noch nicht genannt baben, wachst hier 
T risetum pratense. Im Zechgrunde selbst wiederholt sich die Mehrzahl der 
Gebirgstypen, aucb Lycopodium alpinum. 

Wir wollen nur eine kurze Erwiihnung iiber den Gebirgszug machen, welcher 
iu der Richtung gegen Pressnitz sich hinzieht. Eine schone Strasse fiilirt uns von 
Gottesgab unter dem Keilberg zum Hofberg. Oberhalb derselben wachst das seltene 
Botrychium rutaefolium. Vom Hofberg wendet sich diese Strasse nach 
Schmiedeberg. Auf den Abhiingen iiberwiegen hier Fichtenwiilder, welclie jedoch 
der Entwickelung der Wiesenformationen noch genug Platz lassen. Stellenweise 
bildet in den lichten Fichtenbestimden Athyrium Filix femina prachtvolle 
Gruppen, sonst erblicken wir an lichteren Stellen Centaurea Phrygia, da und 
dort in Gesellschaft der Veronica Chamaedrys, seltener auf grasigem Wald- 
bnde Phyteuma orbicul are. Feuchtere Stellen deutet Senecio rivularis 
und Mulgedium an. 

Die Fichtenwiilder sind hier beiieutend feuchter als auf dem Gipfel des 
Keilberges und auf dessen Abhange gegen Joachimstal zu. In Ubereinstimmung 
damit ist auch der Unterwuchs ttppiger und in vollem Schatten fast geschlossen. 
Haufig iiberwiegt die Farnwelt (Athyrium Filix femina, Aspidiura Filix 
"'as, spinulosum), iiberaus zahlreich ist Luzula maxima, ferner Senecio 
J acquinianus, Rubus Idaeus, Rumex arifolius, Oxalis, Crepis palu- 
dofsa, Stellaria nemorum, Epilobium montanum, Cardamine hir- 
suta, Veronica serpyllif olia, Chry sospl enium (beide Arten), Myosotis 
palustris, Circaea alpina, intermedia, Caltha *radicans, Carex 
canescens, Homogyne, Melandryum silvestre, Ch aerophyllum hir- 
sutum, Thalictrum aquilegiifolium, Equisetum silvaticum, Ra- 
nunculus aconitifolius. Stellenweise sind die Strassengraben von den grossen 
Blattern des Petasites alb us verwachsen. Imperatoria kommt zerstreut 
in einzelnen Rudeln vor. 

Fast iiberall ist der biaune Nadeliiberzug durch die uppige Vegetation ver- 
deckt, insbesondere allerdings auf den Lichtungen, wo jedoch bald Rubus Idae- 
ns und einige Graser das Ubergewicht erhalten, sodass nur die sich im Halb- 
schatten befindenden Waldrander der ubrigen Vegetation leer bleiben. Besonders 
gerne schlagen hier ihren Sitz das Mulgedium, die genannte Ranunculus- 
Art, Phyteuma spicatum, Cirsium heterophyllum, Geranium silva- 
ticum auf. 

Die Uppigkeit der Vegetation erreicht immer ihren Gipfel bei den Wald- 
und Wiesenbiichlein, wo allemal eine ganze Reihe von reizenden Bildchen ab- 
wechselt. Hier bedeckt ausgedehnte Platze mit seinen Blattern der schon erwahnte 
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Petasites, anderwarts hat sich neben hiibschen Gruppen des Ranunculus 
lanuginosus desseu stattlicherer, weissbliihender Gebirgsgenosse angesiedelt. 
ChaerophyHum hirsutum findet hiiufig mit Circeen und Stellaria nemo- 
rum seinen erwiinsehesten Zufluchtsort direkt am Bache, (lessen Wasser stellenweise 
von flutender Fontinalis griin gefarbt, anderwiirts wieder von der Cardamine 
amara verdeckt wird. An ihren Resten erkennen wir unweit davon Anemone 
nemorosa, welche gewbhnlich von hiiufiger Homogyne, Prenanthes, Mo- 
nesis etc. begleitet ist. Das stattliche Mulgedium streitet mit Thalictruin 
aquilegiifolium und Spiraea Ulmaria urn den Rang; als ungebetener 
Gast stellt sich auch Urtica dioica ein. 

Gegen Stolzenhain dehnen sich fortwiihrend grosse Wiesenfliichen hin, welche 
durch ihre Farbenpracht im Juni die Aufmerksamkeit von Weitem auf sich hin- 
lenken. Zu deren interessantesten Erscheinungen gehort bei Wiesental L i 1 i u m 
b u 1 b i f e r u m. 

Von dem erstgenannten Dorfe gegen 0 hinter einem breiteren Bergriicken 
windet sich in NNO Richtung zur Eisenbahnstation Schmiedeberg ein schones Wald- 
tal. Die dortigen Fichtenwiilder zeigen noch zahlreiche, obzwar nicht alle Gebirgs- 
typen. Sie sind meistenteils trockener und daun sehen wir in denselben nur Ga- 
lium saxatile, Deschampsia flexuosa, Prenanthes, Ve ronica offici- 
nalis, Lactuca muralis, Homogyne. Auf Durchtrieben neben der Strasse 
und den Wegen stossen wir oft auf Bestande von Car ex canescens (in Strassen- 
graben oft mit Stellaria uliginosa) mit Carex stellulata, leporina, 
pallescens, J uncus conglomerates, filiform is, Deschampsia cae- 
spitosa. Gnaphalium norvegicum ist hier fast hiiufiger als in der hochsten 
Zone. Luzula maxima geht bis auf die Talsohle (etwa in der Hohe von 900 m) 
herunter. 

Unweit von der Eisenbahnstation ziehen sich im Tale unter dem Kalkofen 
schone Waldwiesen hin mit einer Unmasse von Cirsiurn heterop h ylluin, 
ferner C. oleraceum (fehlt der obersten Zone), palustre (zahlreiche Bastardel), 
besonders am Bache siedelt das gesellige Chaerophyllum hirsutum, Vale- 
riana officinalis *latifolia, Senecio rivularis, Spiraea Ulmaria, 
Geum r i v a 1 e. Verbreitet ist T r i f o 1 i u m s p a d i c e u m. 

Zwischen Schmiedeberg und Kupferberg breiten sich nicht nur Walder, 
sondern auch schone Hochmoore aus, welche nach Norden von der EiseubahntraQe 
in der Richtung zur Pressnitzer Chauss6e fortschreiten. Mit ihrern Charakter werden 
wir uns am besten bekannt uiachen, wenn wir von der Schmiedeberger Station fiber 
den Blasiusberg zur sogenannten Rothen Sudel abseits gehen. Bei der Trace un- 
mittelbar wiichst ziemlich hiiufig An thy 11 is, welche gewiss nur durch die Balm 
eingeschleppt wurde. Sonst iiberwiegen anfangs neben Waldern Grasheiden, auf 
denen Luzula campestris mit Deschampsia flexuosa und N a r d u s 
tonangebend auftreten. Anderwarts dominieren Vaccinien, Call una, B,acomi- 
trium oder Hedwigia. Hiiufig ist allerdings auch Arnica montana und 
Galium saxatile; hie und da kriecht Lycopodium clavatum und als 
gewohnlicher Vorliiufer der Torfmoore meldet sich Juncus squarrosus und 
Empetrum nigrum.    Die   Walder  haben   einen durftigen Unterwuchs,   da und 
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doit irgend einen Farn, Trientalis, Homogyue und eine handvoll von Wald- 
Ubiquisten. Die Hochmoore sind raumlich ziemlich ausgedehnt, aber weniger inter- 
essant. Gr6sstenteils Qberwiegen C a 11 u n a, V a c c i n i u m u 1 i g i n o s u m, 
V i t i s i d a e a, (M y r t i 11 u s), Empetrum, welch' alle einen zwergstrauchigen 
Wuchs aufweisen, und Eriophorum vaginatum; an feuchteren Moosstellen 
tellt sicli 0 x y c o c c o s, Andromeda, Droaera rot undifolia eiu. Das 
Sumpfknieholz bildet ausgedehnte Bestande; stellenweise nelimen die einzelnen 
Baumchen einen pyramidalen Wuchs an. 

0 a r e x vulgaris in B egleitung von C. s t e 11 u 1 a t a und der hier selteneren 
C panicea bildet am Rande ganze Rasen; iihnlich auch Eriophorum angusti- 
folium und Car ex a in p u 11 a c e a. Car. caneseens ist wieder der unver- 
Daeidliche Begleiter der Moorgraben. 

Die jungeren Fichtenwalder auf dem Torfboden haben hier regelmiissig keinen 
Unterwuchs. Sie leiden auch viel durch Schneebrliche, sodass mauchmal alle 
Schneussen durch angehaufte Stammstiicke, abgebrocbene Aeste, ja an manchen 
Stellen durch ganze samt den Wurzeln aus der Erde gehobenen Stiiinme yer- 
''ainmelt sind. Wenn wir zu dem nordostlichen Zipfel von Schmiedeberg zuriick- 
kehren, so erreichen wir noch vor der Eisenbahn einen hochstiimniigen Fichtenwald, 
in welchem der Unterwuchs im geschlossenen Bestande von unziihliger Oxalis, 
der nur hie und da Viola silvestris oder Lactuca muralis beigemischt 
sind, gebildet wird. Auf den Wiesen hinter der Eisenbahn ttberweigt stellenweise 
Crepissuccisifolia. 

Von Schmiedeberg nach I'ressnitz ziehen sicli zwar Wiilder mit ziemlich 
vielen Gebirgstypen bin, aber diese Wiilder sind im Ganzen weniger interessaut. 
Es sticht hier allein ein Rucken mit 3 Gipfeln hervor, von deneu der niedrigste 
923 m hoch ist, der hochste, der eigentliche Spitzberg (mit einem s e h r primitiven 
Aussichtstunu 1) ist 40 m holier und beherrscht seine gauze Umgebung. 

In diesen Wiildern bewahren neben den gewohnlichen Arten der Waldtiora 
(Pirola minor, Ramischia secund iflo ra, Senecio Jacobaea, Anemone 
nemorosa, Luzula pilosa u. s. w.) den erzgebirgischen Charakter Thlaspi 
!|lpestre (besonders in den Waldstrassengriiben und an Waldriindern), Luzula 
Maxima, Mulgediuin (seltener), Galium saxatile, Melampyrum silva- 
ticum, Deschampsia caespitosa *aurea, Calamagrostis villosa, 
Cirsiumheteropb.yllu.mu. a. 

Die WaldblSssen beherrscht gewohnlich Deschampsia flexuosa, auf 
kleineren Durchtrieben macht sich Nardus breit. 

Der Gipfel des Spitzberges fiillt nach SW mit siiulenformigen Basaltfelsen 
a«, aber von einer Felsenflora ist keine Spur; stellenweise hat sich auf den Felsen 
selbst eine hieher sich verirrte Impatiens Noli tangere und Mercurialis 
Peiennis angesiedelt. Auf dem gegenuberliegenden Abhang sind den Fichten zahl- 
r.eiehe Bergahorne, verstreute Buchen und unten (gepflanzte) Eschen beigemischt. 
Oberall sehen wir einen iippigen Unterwuchs aus unziihlbarem Senecio Fuchsn, 
ferner Luzula albida, Urtica dioica (alsUnkra.it), Impatiens Noli tan- 
8*re, Poa nemoralis, Milium effusum, Dactylis, Petasites albus, 
^.aleopsis versicolor, Circaea intermedia.  Auch  Lonicera nigra ist 
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hier anzutreffen und am Fusse in der Richtung zu der Strasse ist Primula ela- 
t i o r verbreitet. 

In der Richtung gegen Pressnitz weichen die Wiilder schonen, sehr blurnen- 
reichen Wiesen. Nur in den der Kultur unterzogenen Partieen aind sie weniger 
interessant. Stellenweise iiberwiegt Cirsium heterophyllum, auderwarts 
wieder Polygonum Bistorta; auf trockeneren Platzen sehen wir ganze 
weisse Uberschwemmungen der Wucherblume. Ahnliche Wiesen dehnen sich auch 
NW von Pressnitz langs der Weiperter Strasse aus. Auf den Herbst gibt hier zu- 
meist Cirsium oleraceum und Heracleum Sphondylium den Ton 
an. Hinter der „mittleren Miihle" links von der Strasse breitet sich ein kleineres 
Hoclnnoor aus. Auf seinen Randern ist es interessant, die allmahlichen Ubergiinge 
und die verschiedenen Ubergaugsstadien dieser Hochmoore in Wiesenmoore zu 
beobachten. Die Flora hat daselbst meist den Charakter der Wiesenmoore, es iiber- 
wiegen vorzugsweise Cyperaceen (Carex, Scirpus silvaticus), Graser, einige 
Bliitenpflanzen; dagegen fehlen alle Ericaceen, obzwar die Sphagnurnpolster ziemlicb 
verbreitet vorkommen. Es steht aber zu erwarten, dass das Torfmoos im Verlaufe 
der Zeit verschwinden und dass hiedurch die Umwandlung in Sauerwiesen voll- 
bracht werden wird. Es wachst hier ausser anderen Ptarmica, Viola palu* 
stris. Crepis succisifolia bedingt in manchen Partieen eine charakteristische 
Facies; ihr beigemischt kommt Crepis paludosa vor, welche ihr habituell nicht 
unahnlich (sie weist hier einen niedrigeren Wuchs, kleinere, meist mit kleinerea 
Ohrchen versehene Blatter [sie iibergeht somit bis in die Variotat brachyotuSJ 
auf), aber schon von der Feme hin nach dem schmutzig weissen Pappus leicht zu 
unterscheiden ist. Im tibrigen ware hier zu nennen: Seuecio rivularis, 
L y c h n i s F1 o s c u c u 1 i, P o 1 y g o n u m B i s t o r t a, P a r n a s s i a, J u n c u s c o n g 1 °" 
meratus, Spiraea Ulmaria, Angelica silvestris, Trifolium sp adi- 
ceum, Cirsium palustre (stellenweise ganze Bestiinde in einer niedrigeren 
Form), Go urn livale, in den Griiben Card amine amara und Callitriche, 
in ihrer Nahe Ph alar is arundinacea und in Gruppen der stattliche Ruuiex 
a I pinus (vrgl. S. 69). 

Arnica montana und Succisa pratensis suchen die trockeneren 
Wiesen auf. 

So gelangen wir bis zu den Partieen, wo seiner Zeit Torf gestochen wurde. ES 
breiten sich hier ausgedehnte Grasheiden mit unzahliger Nardus aus, wel(;l'er 

sich Deschampsia flexuosa, Festuca rubra, ovina,, Danthonia, Briza 

und zatalreiche Luzulen (L. campestris, sudetica) beigesellen; anderwarts 
werden sie von einem Molinietuin abgewechselt. In Gruben und Verticfungen halt 
sich schwarzes, fettes Wasser; stellenweise findet man daselbst auch eine haupt" 
sachlich aus wassertriefenden Torfmoosteppichen bestehende Moosdecke, die grossten- 
teils unter den zahlreichen Cyperaceen, dem Equisetum palustre und 
limosum, der hiiufigen P o t e n t i 11 a pa, lust r is, Tor men t i 1 la, Viola 
p a 1 u s t r i s, A g r o s t i s stolonifera unseren Blicken verschwindet. Am l!-a,iiil° 
wachst stets Carex c a n e s c e n s und Juucus s u p i n u s, dessen Rasen oft 
weit in das sclivvaize Moorwasser hineinkriecheu und sich daselbst in die bekannte 
submerse Form umwandeln. [n dem schwarz erglanzenden Wasser flutet hier hauflg 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



107 

L e m n a polyrrhiza. Die eigentlichen Hochmoore bieten kaum was Besonderes. 
Nordostlich von Pressnitz erhebt sich zur Hohe vou 990 m der Basaltgipfel des 
Hassberges, des letzten charakteristischen Berges in diesein Fliigel des Erz- 
gebirges. Die Wiesen liings des Priessnitzer Baches sind stellenweise feucht und 
dann audi interessanter; sonst macht sich der Einfluss der Wiesenkultur stark 
geltend, es uberwiegt A n t h r i s c u s, hanfig ist L a t y r u s p r a t e n s i s, A v e n a 
Pub esc ens u. a. Wenn wir von dem Forsthause am siidwestlicheii Fusse 
hinaufsteigen, konnen wir den ttoristischen Charakter dieses Berges am besten ver- 
lolgen. Unten iiberwiegen Ficlitenwiilder, deneii aber zahlreiche schone Buchen, welche 
Wituuter eigene Bestande bilden, beigemengt sind. Der Unterwuchs ist liberal] sehr 
uPpig- Miichtige Stocke der Farnkrauter, die bier ungewohnlich grosse Dimensionen 
erreichen, kommen iiberall zerstreut, stellenweise in prachtvollen Gruppen vor. 
Es ist dies A t h y r i u m F i 1 i x f e m i n a, A s p i d i u m Filixmas, spinulosum, 
"in und wieder Polypodium Dryopteris und vorzugsweise an grasigen 
Stellen P o 1. P h e g o p t e r i s. Sonst sind besonders die zahlreichen Waldsiimpfe 
c'iarakteristisch, wo im uppigen Wuchse Oxalis, das uberaus zahlreiche Chryso- 
sPlenium op posit i folium und seltener alter nifolium, die kriechende Vero- 
nica mo ntan a, Cardamine hirsuta, Aj uga reptans, My osot is palustris, 
C h a e r o p h y 1 1 u in h i r s u t u m, Galium p a 1 u s t r e. C r e p i s p a 1 u d o s a, 
Equisetum s i 1 v a t i c u in, Thalictrum aquilegiifoliu in, C a r e x 
8i 1 vatic a, Lysimachia nemorum, Stellarianemorum wettstreiten. 
^t-rstreut koinmt M e 1 a, ndryum silvestre und P r e n a n t h e s vor, vom Fusse 
"is zum Gipfel ist fortwahrend Luzula maxima haufig. Ausgedehnte, dichte 
Kolonieen bildet Impatiens Noli tangere oderSenecio Fuchsii; 
^leinere S t a c h y 8 s i 1 v a t i c a ; den trockeneren Boden bevorzugt S m i 1 a c i n a 
"ifolia. Auf den WaldblSssen wuchern oft verschiedenen Graser, so besonders beide 
P^schampsien, Cal amagros tis villosa, das zierliche Milium effusu in u. a. • 
111 ihrer Gesellschaft erscheinen zahlreiche Straucher, so besonders der rote und 
der schwarze Hollunder, Sahlweiden und sehr biiufig audi Lonicera nigra, 
^elcho ebcnfalls in dem erwachsenen Mischwalde unter dem Gipfel einen ganzen 
tockeren Bestand bildet. 

Je hoher wir steigen, desto haufiger werden die Buchen; iiberdies sind auch 
"ergahorne und Ulmen (Ulmusmontana) sowie Ebereschen und von den Strauchern 
^'ibus Idaeus beigeinischt. In dem Unterwuchse wechseln in einer bunten Ge- 
Sellschai't alle angefuhrten Arten ab, nianche in geschlossenen Gruppen, andere wieder 
Zerstreut. Die kleine C i r c a e a a 1 p i n a findet noch hnmer genug Platz zwischen 
der hoheren Vegetation; sie versteht auch denselben im hochsten Grade auszuniitzen. 
^uf sumpfigen Stellen, wo im Juli die gelben Sternchen der Lysimachia 
leniorum praugen, war im Mai eine wahre Zierde die haufige Pr imu 1 a elatior. 
°°Ust haben sich hier diesen holperigen, steinigen, meist humusreichen Boden folgende 
A-tten als Zufluchtsortgewab.lt: M ercurialis peren ni s, Polygon at um 
v e r t i c i 11 a t u m, Anemone nemorosa, Valeriana officinalis 

1 a t i f o 1 i a, T r i t i c u m canin U m, P u 1 in o n a r i a o b s c u r a (!), C a m p a n u 1 a 
1 a * i f o 1 i a, I) a c t y 1 i s (eine schlaffe Form), Galeopsisversicolor, pubes- 
c e n s, D a p h n e M e z e r e n in (zahlreich und sehr stattlich), Ribes Grossularia 
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(einzelne Striiucher zwisclien den Steinblocken),  U r t i c a d i o i c a  (das  haufigste 
Unkraut),   Ac tae a spicata,   Oardainin e Im patiens,   Petasites    albus. 

Carex brizoides bildet stellenweise, wie sie es iiberhaupt zu tun pflegt 
weiche geschmeidige Rasen. 

Der Unterwuchs ist iiberhaupt grbsstenteils geschlossen; selten erscheinen 
die Heidolbeeren und noch viel seltener die Preisselbeeren, zwei der gemeinsten 
Pflanzenarten im Unterwucbse der hercynischen Fichtenwaldungen. Der eigentliche 
Gipfel ist von einem jiingeren Fichtenwalde bewachsen, welcher sehr stark durch 
die von der Westseite kommenden Windstiirme leidet. Auf den Felsen ist von 
der Feme hin die schwiirzliche Andreaea zu erkennen. 

Die Walder nordlich von Hassberg, in der Richtung gegon die bohmisch- 
sachsische Landesgrenze bieten wenig Interessantes. Sie sind meistenteils trockener 
und ihr Unterwuchs weniger iippig. Auf der Waldfahrstrasse unter dem Gipfel des 
Keilberges ist noch A I o p e c u r u s f u 1 vu s ziemlich haufig; sonst sucht hier M e u m 
oder Hieracium floribundum die Waldrander, Gnaphalium norvegicum 
oder T r i e n t a 1 i s den Schatten des Waldes auf. 

Wenn wir den Weg aus Ulmbach, das eng hinter der Grenze nordostlich 
von Hassberg liegt, sudwarts in der Richtung gegen Sonnenberg einschlagen, konnen 
wir am besten die Gesamtphysiognoniie der ausgedehnten Hochmoore, weiche 
sich bstlich vom Hassberg ausbieiten und im Siiden durch einen niedrigeren, bei 
Muckenhubel beginnenden und bis zu der Hohe von 914 m ansteigenden Riicken 
in zwei Teile getrennt sind, vei'folgen. 

Auf den Wiesen uberwiegt hier haufig Meum oder Arnica, mitunter auch 
Polygonum Bistorta oder Nardus. 

Die eigentlichen Hochmoore bieten floristisch wenig Neues. Betula man a 
hat hier (im westlichen Teile) einen Standort; die hochstammigen I'estando der 
Sumpfkiefer wurden schon friiher erwahnt. (S. 55.) 

Auf den kleineren Toifmooren begegnen wir den gewohnlichen Arten aus 
der Familie der Ericaceen und Cyperaceen, der Drosera rotundi folia und 
dem Empetrum nigrum. Ziemlich haufig ist Salix aurita, ganze Flachen hat 
June us squarrosus und Calamagrostis villosa (in einer hochst interes- 
santen Form, die der var. hypacrathera am nachsten verwandt ist und die 
ich var. pseud olanceol ata1!l") nenne) eingenommen. Eine hiibsche Erscheinung, 
die die Kintonigkeit des Waldunterwuchses angenehm unt(?rbricht, ist die an man- 
chen Stellen haufige Orchis maculata. Weiter sfldwarts, in der Richtung gegen 
die Eisenbahnstrecke. iiberwiegeu dann zusammenhangtmde, ausgedehnte Hochmoore 
mit einem Bestande von Sumpfkiefern von verschiedenartigstem Wuchse; hie und 
da sind ihr auch einzelne Fichten beigemischt. An einer schaukeligen Stelle, wo 
der Fuss tief in die verinodernden Stiimme und den weichen schmierigen Torf 
hineinfallt, in der Nahe schwarzer Moortiimpel konnte ich hier als Seltenheit die 
interessante Malaxis paludosa beobachten. Sonst imponieren diese Moore bios 
durch ihre grosse Ausdelmung und die traurige Eintonigkeit.  Kleinere Hochmoore 

1!,°) Naheres iiber diese Form siehe i]i meinem demniichst erscheinenden Vierten Beitrftg9 

zur Kenntiiis der Flora von Hohmen. 
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sehreiten auch hinter der Bahnstrecke in der Richtung gegen Sonnenberg fort; 
in den WassergrSben sind ganze Partieen von Batrachium aquatile ausge- 
fullt, oder es erscheint daselbst Montia rivularis, Callitriche, in der Menge 
die flutende Form des Sparganium minimum, nur selten Sp. simplex. 
June us sup in us ist hier in terrestren sowie auch submersen Formen anzutreffen. 
Auf den Wiesen istRhinanthus minor, in beschrankten Partieen Pedicularis 
palustris oder Trifolium spadiceum, hin und wieder Lychnis Flos cu- 
culi tonangebend. In den halbausgetrockneten Griiben ist Veronica s cut el- 
la ta allgemein verbreitet, mit ihr Achillea Ptarmica (auch auf den Wiesen) 
und Lysimactaia vulgaris. 

Interessant sind die Formationen in der Niihe des Alten Teiches nordwest- 
lich von Sonnenberg. Langs des eigentlicheu nicht grossen Teiches ziehen sich 
ziemlich ausgedehnte infraaquatisch entstandeiie Torfwiesen, welche im Ganzen den 
Charakter der angrenzenden Wiesenmoore haben. Von den Moosen iiberwiegt aber 
das Torfmoos und aueh der Torf selbst, wiewolil er schwer und schmierig ist, weist 
auf eine Uebergangsform des Hochmoor- und Wiesenmoortorfes hin. Es ist hier 
nieistenteils ein Caricetum entwickelt (bei hoherem Wasserstaiide geht es teilweise 
°is in den Teich hinein) und zwar in ziemlich gleichmiissigeiii Bestande Car ex 
Vulgaris und ampullacea (mit ihnen zahlreich Scirpus palustris), in ein- 
zelnen, robusten Rasen Car. canescens. Sonst ist hier eine der haufigsten Er- 
scheinungen die P otentilla palustris, die mit ibren meterlangen Rhizomen 
weit herumkriecht, feruer Naumburgia thyrsiflora, die sich gleichfalls mittels 
ihrer kriechenden Rhizome stark verbreitet. Hautig ist auch Viola palustris, 
stellenweise wird das Caricetum von den Bestanden des Eri ophor um angusti- 
i°lium oder J uncus filiformis (in einer ungewohnlich hochhalmigen Form) 
ersetzt. An die Wiesenmoore erinnert in diesen Torfmooscariceten Pedicularis 
Palustris, an die Hochmoore Empetrum nigrum. Im VVasser nimmt die 
grosste Flache Glyceria fluitans ein, neben ihr Equisetum limosum und 
Scirpus palustris, am weitesten wagt sich Polygonum amphibium. 
A-Corus ist verhaltnismassig selten, Phalaris arundinacea an den Teich- 
randern haufig. 

Auf den Wiesen tritt meist Meum tonangebend an, an feuchteren Stellen 
ist Lotus uliginosus ofters anzutreffen; sonst koinmen hier neben der unzah- 
ligen Arnica und den gewohnlichen Wiesengrasern audi Succisa pratensis, 
Crepis succisifolia, Campanula patula und einzeln Phyteuma ni- 
grum vor. 

Bei dem anderen Teiche (Neuer Teich) herrscht eine ahnliche, aber noch 
einformigere Vegetation. Es wiichst hier zahlreich Car ex acuta, vesica ri a, 
a|ich Alopecurus fulvus und an den angrenzenden feuchten Wiesen Poly- 
gala vulgaris (forma) und Valeriana dioica. 

Eine interessante, pseudoxerophile Prianzengesellschaft hat sich auf dem 
breiten, grasigen Abhange des Teichdammes angesiedelt. Es ist dies Arnica, 
Meum, Centaurea Phrygia, Solidago, Pimpiuella Saxifrage, Ge- 
nista germanica, alle diese Arten in grosser Menge. 
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In der Nahe an den Randern der Walder (in denselben zahlreich Con- 
vallaria) mid der Wiesen (zahlreich Hieracium Auricula) ist Orchis ma- 
culata verbreitet. 

Im Siiden grenzt das sogen. „Puschhofer Revier" an. Im Bereiche der Wald- 
fonnationen wiederholen sich diirftige Heiden, offers fast nur durch das Heide- 
kraut gebildet oder mit zahlreicher Danthonia und mit Ly cop odium clava- 
tum, mit Cladoniabestanden, anderwarts wiederum Vaccuiienheiden. An den gra- 
sigen Lehnen stehen zerstreut auch Straucher des Wachholders. In den Feldern 
(besonders in den Kleefeldern) ist Rhiuanthus hirsutus verbreitet; auf einer 
ziemlich steil abfallenden Waldwiese bildet ganze Bestiinde Scor.zonerahu- 
milis und am Rande des Fichtenwaldes stehen einzeln Exemplare des im Erzgebiige 
seltenen Achyrophorus macu 1 atus. 

Sonat treffen wir an den grasigen Lehnen (den Feldrainen etc.) Y'erbascuin 
nigrum (nicht selten), Galium Mollugo, Euphorbia esula, Thlaspi al" 
pestre, Potentilla verna, namentlich die Varieti.it longifoli a,300) Holcus 
mollis, An thy 11 is (kaum urspriinglich, wurde wahrscheinlich seiner Zeit gebaut), 
Linaria vulgaris. Auf den Wiesen in der uiunittelbaren Nahe des Stiidtchens, 
wo wiederum die unzahlige Centaurea Phrygia, Colchicum, Cirsiuffl 
heterophy 1 lum, Meum u. s. w. vorherrschen, wiichst auch Heracleum *an- 
gu s tifolium. 

In dem Striche siidostlich von Sonnenberg, wo sich der Brunnersdorfer 
Bach durch ein tiefes, liebliches Tal den Weg bahnt, nehmen die warmeliebenden 
Typen augenfiillig an Zahl zu, die Gebirgs- und Vorgebirgstypen dagegen ab. 
Auf dem, mit der Ruine Hassenstein gekronten Httgel treffen wir auch Co tone- 
aster und Sorbus Aria (beide praealpin). 

Nordostlich von Sonnenberg windet sich das schone Talchen des Flecken- 
miiblerbaches hin. Die freudig griinen, iippigen Wiesen liings des Baches (in der 
Talsohle) wechseln anfangs mit den heideartigen und felsigen Lehnen (ausser der 
gewohnlichen Heidearten ist hier eine Menge von Hypericum quadrangu- 
lum, ferner Festuca rubra, Galium Mo Hugo, verum, Campanula 
rotun difolia, Hieracium Pilosella, Nardus, Scleranthus annuus), 
spiiter mit bewaldeten Abhiingen ab. Auf den Wiesen iiberwiegen meist nur die 
gewohnlichen Graser, stellenweise in Menge Rhinanthus minor, Cirsium 
heterophy Hum, Arnica oder Crepis (paludosa sowie auch succisl- 
folia), Trifolium spadiceum, Lotus uliginosus. Direkt am Bache habeu 
Spiraea Ulmaria, Phalaris a rundi na ce a, Achillea Ptarmicai 
Mentha-Arten, der stattliche Rumex aquaticus ihren Sitz aufgeschlagen; i"1 

Baclie selbst wiichst stellenweise gesellig das kriiftige Sparganium ramosuffl- 
Interessant sind abermals die Uebergiinge der Wiesenmoore in die Hochmoore, 
welch' Letztere in der typischen Ausbildung in diesem Tale fehlen. Solche Stellen 
kennzeichnet gewohnlicli Sphagnum, Poteatilla palustris, mitunter audi 
Menyanthes und der iiberhaupt hiiufige June us squarrosus nebenJ.fi''' 
for mis. Cariceta bestehen hier aus Car ex pa nice a, *lepidocarpa, s te 11u" 

"") Die „Vernale8" steigen nicht in das hocliste (Jebirge! 
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lata. Die triefenden Stellen beherbergen kleine Gruppen von Monti a rivularis. 
Auf den trockenereti Lehnea erbltihen noch iin Juli die blutroten Bluten der Vis- 
caria. Wo der Bach in den Waldsciiatten hineintritt, erscheinen noch mehrere 
Farnkrauter; die Vorgebirgstypen sind aber noch stets nur sehr zerstreut vor- 
handen. 

Uiuschlossen von Wiildern ruht vor Holzmiihle ein kleiner Teich, dessen 
Ufer bei niedrigetn Wasserstande nackt zu sein pflegen. An diesen Stellen, wo 
zuweilen der Bestand von Equisetum palustre vorherrscht, ist interessant die 
Amleutung der Formation des nackten Teichbodens (vrgl. S. 84). Es wachst hier 
die iiberaus hiiufige Callitriche *caesp itos a, ferner Limosella aqua- 
tjea, Peplis Portula, einen ganzeu Grasrasen bildet Heleocharis acicu- 
l&rig, haufig ist Bidens tripartitus,  Mentha austriaca,  verticil lata. 

In Fortsetzung der oben gescliilderten Hochmoore ostlich vom Hassberge 
Ziehen sich ausgedehnte, bis 8 m (uud in manchen Partieeu wohl noch mehr 1) 
wefe Hochmoore zwischeu Sebestiansberg, Ulmbach, Reizenhain uud Natschung hin. 
frotzdem beherbergen aber diese Hochmoore keine einzige bisher nicht angefiilirte 
A-rt. Allerdings breiten sich hier die im ganzen Erzgebirge schonsten Sumpfkiefer- 
bestande aus; auch Betula nana, aber nur selten und in kleineren Bestanden) 

kotnmt hier vor. Einige Bemerkungen tiber diese Hochmoore und die Moorkultur- 
station in Sebastiansberg wurden schon auf den S. 59—60 gegeben. Auf den ausge- 
dehnten Wiesen wiederholt sich die Mehrzahl der Leitarten der erzgebirgischen 
"iesenflora, so z. B. Meum, Arnica, Phyteuma nigrum (ziemlich haufig), 
Hieracium floribundum, Cirsium  hete roph yl lum u. s. w. 

5   Der ostliche Teil vom Komotauer Grunde bis zu dem Tetschner 
Sandsteingebirge. 

Komotauer Grund — Krimatal — Petschau — Teltscher Grund -• Gbttersdorf — 
Rotenhaus — Stolzenhain — Schimberg — Eisenberg - - Seeberg — Gebirgsneu- 
dorfi __ jYesselstein — Johmdorf — Ober-Leutensdorf — Wiesektem - - Ossegg — 
Riesenburg — Strobnits — Klostergrab — Mklasberg - - Moldau — Zinnwald — 

Kichwald — Muckenberg — Graupen -    Telnitzer Tal - - Nollendorf. 

Dieser nordostliche Flttgel des Erzgebirges weicht ziemlich wesentlich von 
(lo»i niittleren, hohen Teile ab. Die Hochmoore werdon seltener uud sind meist 
aU('li auf kleinere Flachen beschrankt, die Gebirgsflora ist schwacher entwickelt; 
nur die rauhesten Partieen bei Zinnwald und Moldau machen in dieser Beziehung 
"'"'^ Ausnahme. Die Buchenwalder erieichen hier ilire grosste Entwickelung im 
Erzgebirge und bedecken grosse Flachen; im ostlichsten Teile, besonders auf der 
^ehsischen Seite, sind einige Basaltberge, umgeben von Wiesen, die die ausgie- 
"'gsten Sainmelplatze fur einige Orchideen sind, charakteristisch. Auch die Haupt- 
Verbreitmig des Dili urn bulbiferum und der Gen ti a n a o btusifo I i a fiilit 
m <liesen Fliigel. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



112 

Der Komotauer Grund, anch Assigbachgrund genannt, bildet nicht nur eine 
wichtige phytogeographische Scheidelinie, sondern derselbe ist eines der landschaftlich 
interessantesten Taler des ganzen Erzgebirges; eine Menge von reizenden Bildern 
bieten die waldigen Lehnen mit alien Abstufungen der griinen Farbe, die romauti- 
schen Querschluchten und auch  die niichste Umgebuug des Baches. 

Interessant ist bier der Kontakt der Vorgebirgs- und der thennophilen Ve- 
getation. Die erstere pflegt ihre Vertreter liings des Baches zu haben, die andere 
aber hoher auf den Lehnen, wo schon infolge der veriinderteii Insolation viel gu»- 
stigere Bedingungen fur die Thennophyten herrschen.2l)l) Es ist hier also das nor- 
male Hohenverhiiltnis und die damit in Verbindung stehende Verteilung der Floren- 
elemente im wahren Sinne des Wortes umgekehrt; dies gilt speciell fiir den An- 
fang des Komotauer Grundes. In diesen Partieen treffen wir z. B. noch auf dem 
Schonlinder Berge Pulsatilla patens (!!), sonst z. B. auf den Lehnen Hiera- 
cium cy mo su m, Viola collina, Vicia tenuifolia, A n th e mis tinctorify 
in der Hainformation Viola mirabilis, InulaConyza, B up leu ruin long'" 
folium, Achillea nobilis, Chrysanthemum corymbosum, Clematis 
recta, Ribes alpinum. Auf dem sogen. Schwarzen Hiibel wiichst auch Poten- 
tilla alba, recta, Scabiosa ochroleuca, Geranium san guineuni, c°' 
lumbinum, Pulsatilla prat en sis, Peucedanum Cervaria, Orobancbe 
Kochii, Rosa gallic a, Cotoneaster vulgaris und von den schon genannten 
Arten auch Clenatis recta und Achillea nobilis. 

Auf dem nahe gelegenen Ranzenberg, wo am Fusse auf Sumpfstellen das 
prachtige Leucojum vernum ganze Bestande bildet und auf den kleinen Wiesen 
Crepis succisif olia, Astrantia major, Chaer op by Hum aromaticum 
zahlreich auftreten, gesellt sich noch von den Thermophyten Asperula tincto- 
ria hinzu. Es erscheint aber auch schon Thesium alpinum (am Fusse) uflfl 
in der Richtung gegen Schonlind die interessante Ajuga pyramirlalis. 

Diese warmeliebenden Elemente verschwinden jedoch bald und an ihre Stella 
tritt die charakteristische Waldflora. Es sind hier besonders — und dies in dem 
ganzen Tale bis unter Sebastiansberg — schiine Buchenwiilder verbreitet. Sem 
schon sind sie z. B. in der Umgebung von der Grundmuhle, so auf dem sich von 
da gegen NW erhebenden Hiigel entwickelt. Wir treffen hier Buchenwiilder in all*"1 

Stadien an: junge Bestiinde, in denen die allmiihlich verwesenden Blatter hoc" 
den Boden bedecken und wo hbchstens im Friihjahre eine einsame Anemone 
oder das gelbbluhende, kriechende Galeobdolon seine Bliiten zu offnen wag" 
und wo sich nur hie und da kleine Oxalis-Gruppen durch ihr helles CM*0 

abheben, sowie auch iiltere, lichtere Wiilder mit machtigen Stammen, deren Krone'1 

mehr Licht durchlassen, welches in langen, lichten Streifen auf den Boden $»' 
und einen iippigeren Unterwuchs auf demselben hervorzaubert. 

201) Stellenweiae macht sich hier der sonst im Erzgebirge sehr  geringe   Unterschied  zW1' 
schen der Vegetation der Nord- und Sudseite recht geltend.  Im Vorlande des Erzgebirges sp'e 

natilrlich die Exposition  eine   viel wichtigere  Rolle.    Vrgl. auch  Domin   „Das bbhmische Mi*tel" 
gebirge" a. a. 0. S. 24 etc. und die schone Arbeit Hesselmans in Arkiv for botanik, K. Sv. ^et' 
Ak. i Stockholm Bd. IV. Nr. 4 (1905). 
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„Anhang"  im  Erzgebirge. 
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Die Buchenwiilder sind hier unstreitig im ganzen Tale eine selbstiindige 
Waldformation; stellenweise sind einzelue, alte Tannen (oder junge im Unter- 
wuchse), mitunter auch Fichten eingesprengt. Die Buchenwiilder gedeihen auch auf 
dem holperigen, an Steinblocken reichen Boden gut. In der Richtung gegen Ko- 
motau, wo das Tal warmer wird, unterliegen sie auf warmerem, trockenem Sub- 
Strat den Hain-, eventuell den Hugelforaationen, in der Richtung gegen Sebasti- 
ansberg aber, wo das Klima in Nachbarschaft dor ausgedehnten llochnioore sehr 
feucht und rauh ist, den Fichtenwaldern. 

In diesen Buchenwiildern finden wir fast alle auf den S. 50—51 angefiihrten 
Leitarten dieser Formation; eine haufige Erscheinung ist hier der unangenehm ne- 
ehende Phallus impudicus, sonst z. B. Elymus euro paeus, Polygonatum 
vertieillatum, Bromus asper, Festuca gigantea, Milium effusum, 
I'reuanthes purpurea u. s. w., u. s. w. Selten ist Carex leporina *argy- 
roglochin, seltener Ribes alpinum. 

Der erwiihute Berg fallt gegen Siiden, dem Krimatale zu, ab, wo die Bucnen- 
Wiilder seltener auftreten. Meistenteils iiberwiegen hier die Fichtenwalder mit einem 
diirftigen Unterwuchs. Auf den Waldblossen dominiert hiiuhg Sambucus race- 
mosa oder ganze Gruppen von Ebereschen, sonst unziihlige Himbeeren, Bestande 
ties Epi 1 obiuin angustifolium oder des grossblumigen Wollkrautes. In ganzen 
Kolonieen erscheint Senecio vulgaris, robuste Rasen bildet Carex piluli- 
fera, mit ihr wachst Gnaphalium silvaticum, Galeopsis pubescens, 
Veronica officinalis, Holcus mollis, in ganzen Grasrasen Mehca nu- 
tans (besonders urn die eingespreugten Buchen herum), Trifolium medium, 
Astragalus glycyphyllos, Hypericum quadrangulum, perforatum, 
Calami nt ha C lino podium. Auf grasigen Stellen wachst hier zerstreut Meum 
und Thlaspi alp est re, auf trockeneren Lehnen Tri folium aureum, Gniy- 
santhemum Tanacetum,  Genista germanica,  Pimpmella Saxifraga, 

' 'lv!»n der Grundmiihle biegt ein kurzes Seitental gegen Petschau eiu. Be. seinem 
Anfange, wo auf den Lehnen Digitalis ambigua haufig auftritt, sind aut den 
Wiesen bei dem Bache Lathyrus montanus und Scorzonera humilis, 

"6ide in Menge, charakteristisch. 
Von den sonstigen iuteressanteren Arten des Komotauer Grundes und zwai 

iasbesondere von jenen. die den Waldschatteu, die Bachufer oder die Suniptsteuen 
Wzugen, nennen wir noch G h r y s o s p 1 e n i u m o p p o s. 11 f o 11 urn (z B ooei- 
halb der Grundmiihle), Petasites albus, zahlreiche Farnkriiuter, Thalictrum 
Huilegiifolium, Ranunculus aconitifolius (selten in raiihen Lage.) 
Cardamine amara, Senecio rivularis, Triticum caninum Stella a 
nemorum, Circaea intermedia, Lysimachia nemorum, Pimpinena 
magna, Aruucu's Silvester, MyosotiB palustris *parvifora, Meian. 
dryum silvestre, Hypericum hirsutum u. s. w. Auf kle.nen Wiesen 
erscheint in dem Vorderteile des Tales selten Dianthus silvaticus, tieie. im 
TalePhyteuma nigrum, Ch aer ophyllum aureuin, Lotus ul iginosus, 
*> lichteren trockeneren Stellen Ranunculus nemorosus und selten Onamae- 
buxus alpestris (vorne im Tale), ferner Vicia dumetorum, im Waldschatteu 
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Lathraea. Die von dieser Lokalitat angegebene Luzula maxima wiichst wahr- 
scheinlich erst in den hinteren rauheren Partieen. 

Der Streifen von dem Komotauer Grunde gegen Gottersdorf und Gorkau ist 
niedriger, ziemlich reich gegliedert und nur teilweise bewaldet, so vorzugsweise in 
seinem siidwestlichen Teilc von zerstreuten Wiildchen und Hamen bedeckt. Gegen N 
und NW in der Richtung gegen die Landesgrenze erscheinen schon zusammen- 
hiingende hie und da mit kleineren Buchenbestanden abwechselnde Fichtenwalder; 
alle nicht hercynischen Elemente sind daselbst ausgeschlossen. Sonst konnen wit' 
aber hier den Zusammenliang und die Mischung der erzgebirgischen Typen mit den 
mitunter ganze Pflanzengesellschaften bildenden wiirmeliebenden beobachten. Be- 
sonders bezeichnend sind in dieser Gegend die halbxerophilen Hainchen und Ge- 
biiscbe. Es sind dies vorzugsweise Birkenwiildchen, aber Much aus Haselniissen, 
Birken, Sorbus Aria (im Ganzen sehr seiten), Eichen (mit ihnen Schlehen, 
Wildrosen, Lonicera Xylosteum, Crataegus) bestehende Hainchen. Sel- 
tener erscheinen kleinere Eichenwiilder. Diese Hainchen enden im Westen bei 
I'etschau. in ihrer Nachbarschaft hat sich auf den grasigen Lehnen und Rainen 
eine zwar im allgemeinen nicht interessante, aber im Umkreise des rauhen erzge- 
birgischen Klimas immerhin beachtenswerte Pfianzengesellschaft (Chrysanthe- 
mum Tanacetum, Brachypodium pinna turn, Dianthusdeltoides, Ga- 
lium Mollugo etc.) angesiedelt. Direkt am Rande des Erzgebirges erscheint 
dann auf ahnlichen Standorten Dianthus Carthusianorum und Cent a urea 
paniculata, auf dem sandigen Detritus bei Gorkau von den charakteristischen 
Psammophyten Corynephorus canescens, Armeria vulgaris, A i r a p r a e- 
cox. Nur die Wiesen bewahren ihren Charakter: Meum ist zwar iiusserst seiten, 
dafiir ist aber Centaurea Phrygia (verlauft sich gerne, iihnlich wie im Mittel- 
gebirge, auch in die eigentlicben Hainchen), C olch i cum, Crepis succisifolify 
u. a. allgemein verbreitet. 

Diese Waldchen unterbriclit der waldige, feuchtere und ktihlere, schlucht- 
artige Teltscher Grund; ausser den Fichten erscheinen auch zahlreich Buchen und 
Bergahorne, wie dies auch oft aus dem Unterwuchse (Ranunculus lanugi- 
nosus, Milium, Bromus as per, Brachypodium silvaticum, Melica 
nutans, Asperula odorata, Polygonat urn vertici llatum, Liliu m Mar- 
tagon, Smilacina) zu ersehen ist. Aehnliche Verhaltnisse wie in dieser Sclilucht 
wiederholen sich in mehreren weiteren in der Richtung gegen NO. Man trifft hier 
in der Nahe der Biiche Chaerophyllum hirsutura, Spiraea Ulmaria, 
Valeriana sambucifolia, Triticum caninum, Milium effusum, Ange- 
lica silvestris, Thaiictrum aquilegiifolium (sehr liiiufig), Chaero- 
phyllum aromaticum (seltener), Lysimachia vulgaris, Prenanthes 
purpurea, Polygonatum vertici llatum, Festuca gig an tea, Pet a sites 
officinalis, Eupatorium cannabinum, Senecio rivularis, Carda- 
mine Impatiens, amara,   Chrysosplenium oppositifolium. 

In den finsteren Wiildern treffen wir nur seiten Cephal anther a en si- 
folia, haufiger Lathraea. Auch Luzula maxima wurde angegeben. An den 
Waldriindern und auf den Bldssen wuchern zahlreiche Brombeeren, von denen z  ^- 
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hier Rubus suberect us, Schleicher i, hirtus, eorylifo li us, du me tor urn 
zu nenneu wiiren. 

Aber gleich bei Gottersdorf horen die Fichtenwiilder auf. Nebea gemischten 
Laubwaldbestiinden sehen wir hier auch lichte Eichenniederwftlder (mit einge- 
Streuten Haselniissen, Birken und Zitterpappeln), deren Unterwuchs recht charakte- 
ristisch zu sein pfiegt, indem er an die Haine des bohm. Mittelgebirges sowie des 
Vorlandes unscres Gebirgszuges orinnert. Es wiichst hier zahheicli Convallaria 
'uajalis, Melampyrum nemorosum, Cytisus nigricans, Galium sil- 
vaticum, Thesium montanum, Achyrophorus maculatus, Arnica 
montana, Calamagrostis arundinacea, Bupleurum longifolium, La- 
thyrus montanus, Luzula albida, Brachypodi urn pinnatum, Vacci- 
nium Myrtillus, Aconitum  variegatum (selten). 

Aehnlich sind auch die Forraationen der Umgebung von Petschau ausge- 
bildet. Auch hier treffen wir so manche, dem eigentlichen Erzgebirge fehlende Art, 
wie z. IS. Malva pusilla und auf den Brachackern seltener die Vicia lathy- 
roides. Besonders interessant sind hier aber Gebusche und Hainchen, so nament- 
lich in der Umgebung von Quinau. Hier erscheint eben neben den Haselniissen 
und Birken auch selten Sorb us Aria und im Unterwuchse Betonica vul- 
garis, Trifolium alpestre, Jasione montana, Ranunculus nemo- 
fosus, Rhinanthus serotinus, Viscaria vulgaris, Helianthemum 
Chamaecistus, ja sogar auch Pulmonaria angustifolial Auf den Wiesen 
soil hier neben Coeloglossum vi rid e, Sedum pur pure urn, Epipactis 
Palustris, Gentiana germanica, chloraefolia auch Orchis corio- 
P h o ra (?) vorkommen. 

In dem Tale hinter der Schlucht „ Buses Loch" bei Petschau treffen wir 
aber wiederPoa sudetica *remota, Br omus as per, Ranunculus aconiti- 
folius,  Geranium silvaticum, Prenanthes u. ii. 

In dieser Gegend tritt eben der Unterschied zwischen der Flora der Nadel- 
holzwalder und der lichten Laubholzhaine und Gebusche am scharfsten hervor. Als 
ein besonders beachteuswertes Beispiel eines Thermophyten erwiihnen wir die vor 
Jahren durch Knaf am Wege von Petschau in's Tal entdeckte, seither allerdings 
nicht niehr beobachtete Orobanche coerulea! Auf ahnlichen Staiidorten wiichst 
hier auch das im Erzgebirge seltene Thalictrum minus. 

Siidostlich von Flatten und Petschau in der Umgebung von Birken hat diese 
Flora einen noch mehr ausgepragten Charakter. In Haineu erscheint hier auch 
Laserpitium latifolium und Pulmonaria angustifolia, desgleichen auch 
^ianthus superbus, bei Gorkau dann noch Hierochloa australis. 

Bei Sadschitz, in der Entfernung von circa V, St. von da in siidwestlicher 
Richtung, allerdings schon im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes, wiichst sogar 
die pontische Artemisia pontica und in der Nahe der Biider das ebenfalls 
Pontische C n i d i u m  v e n o s u m! 

Interessant ist auch die Umgebung von Rothenhaus, wo z. B. auf den 
Wiesen in Gesellschaft der Molinia Calamagrostis montana, sonst Iris 
s'birica und Trollius europaeus wiichst und von wo auch Galanthus 
angegeben wird. Von den interessanteren Arten des Rothenhauser Parkes, wo unsere 

8* 
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Aufmerksamkeit schone Baume des Bastards Sorbus Aria X Aucuparia 
fesseln, nennen wir in erster Reihe P otent il 1 a* Bouquoyana, ferner Me- 
lampyrum cristatum, Vicia pisiformis, Cerefoli um sativum (leio- 
carpum), Viola collina, Saxifraga tridactylites, Sambucus Ebulus, 
Vinca minor und auf den Wiesen Hieracium pratense und Carex di- 
stans. Sonst verdienen in der Umgebung erwiihnt zu werden: in Gebiischen 
Adoxa moschatellina und Cory da lis fab ace a, auf den grasigen Lehnen 
Cerastium br achy pet alum, glut, inosum, Kohlrauschia prol if era, in 
den lichten Hainen Bup leu rum longifolium und A c on i turn variegatuni 
und im Bereiche der Nadelholzwalder Campanula Cervicaria, Pirola ro- 
tund i f o 1 i a, ch 10 r a n t h a, F e s t u c a s i 1 v a t i c a, L y c o p o d i u m a n n o t i n u m, 
complanatum u. a. Von den warmeliebenden Arten der RothenhauserFlorawird 
noch Cirsium eriophorum und Brunei la grandi flora angegeben. Picris 
hieracioides kommt an mehreren Stellen vor. In der Ruderalflora ware auch 
noch Conium maculatum, in der Feldflora Aphanes arvensis zu erwahnen- 

Nordwestlich bei Gottersdorf herrschen wieder feuchte Wiesen vor, die mit- 
unter audi torfig werden und auf denen hier z. B. Montia rivularis, Carex 
caespitosa, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, procum- 
bens (mit zahlreichen Hybriden mit Pot. Tor men till a), Galium boreale 
wiichst. Auch Meum ist schon ziemlich haufig, in den Wiesengriiben wiichstiiberall 
eine interessante Form der Ly si mac hi a Num miliaria (var. longepeduncu- 
lata).**12) 

Nordlich von Gottersdorf iiberwiegen schon wieder meist zusammenhiingende 
Wftlder mit kleineren Torfmooren. In der Umgebung von Neuhaus hat seinen Stand- 
ort das seltene Eriophorum gracile. Oestlich von Gottersdorf liegtein schbner 
kleiner Teich. in dem auch Nymphaea vorkommt, und der dadurch interessant 
ist, dass seine Uferformationen (R6hrichte) allmahlich in Slimpfe und dieselben 
dann unmerklich in Torfwiesen ubergehen. 

In diesem ganzen Stieifen, wiewohl ei' schon in der Hohe zwisclien 
600—650 m, z. Teil auch 700 m liegt, erscheinen noch manche Arten, die sonst 
dem Erzgebirge in diesen Hohen fehlen. Sic suchen wiederum mit besonderer Vor: 
liebe die erwahnten halbxerophilen Gebiische, Eichenwiilder, Raine sowie auch 
Lehnen mit giinstiger Exposition auf. So wiichst z. B. auf dem Hiigel weiter ost- 
wiii'ts, wo Eichen (mit beigemiscliten Buchen) vorwalten, Lathyrus niger, 
vernus, eine reiche Auswahl von Vicien (Vicia pisiformis, cassubica, 
dume to rum, silvatica), Eupatorium can nab i num, Prenanthes, Li- 
Mum Mart agon. Auf den Blossen reifen im Juli neben den Bestauden von 
Sambucus racemosa grosse Gruppen der stattlichen Actaea spicata. In 
den Buchenwaldcrn in der Kichtung zu dem Bache unterhalb des Tanicliberges 
findet man auch As arum europaeum, Stellaria Holostea, Pulmonaria 
obscura, Phyteuma  spicatum,   Thlaspi  alpestre,   Lonicera   nigra. 

Direkt am Bache haben neben zahlreichen Eoionieen von ImpatienS 
Noli   tan ge re die iiberaus haufige Circaea Lutetian a, selten a 1 p i n a, zahl- 

202j Yrgl. Vomin   in Magyar Bot. Lap. a. a 0. 
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reich Car ex re mot a,   Cardamine  Impatiens,   C hry sospl eni um   oppo- 
sitifolium ihren Sitz aufgeschlagen. 

In diesem Striche uberwiegen schon meist die Buehenwalder, die z. B. den 
grdsseren Teil des gegeniiberliegenden Roschensitzes einnehmen. Unten sind sie 
mit Fichten vermischt (daselbst komint Hedera vor) oder sie machen iiberliaupt 
den Fichtenbestanden Platz. 

Interessant sind liier die init grobem Steingerolle bedeckten Lehnen, wo von 
den Baumen hauptsachlich Ulinus montana und Acer Pseud oplat anus, 
Von den Strauchern Rubus Idaeus, Sambucus racemosa, Ribes Gros- 
Sularia und sonst Mercurial is pe renins, einige Moose etc. vorkommen. 

Auf den Wiesen liings des Baches bildet stellenweise eine schone Fades 
Centaurea Phrygia; nebenan stehen schon in schonen Gruppen alte Weiss- 
buchen. Bei Schimberg wiichst auch — allerdings selten — Arnoseris pusilla; 
ihre gewohnliche Genossin -- Hypochoeris glabra — finden wir bei Bartels- 
<lorf. In der Linie von Schimberg gegen Eisenberg und weiter gegen Ober-Georgen- 
tal zu senkt sich das Erzgebirge schroff in sein Vorland. Diese Abhiinge sind teil- 
weise felsig und trocken und zumeist vermoge ihrer giinstigen Exposition gegen 
die Sonne auch ziemlich warm. Wir beobachten hier dann etwa folgende Verteilung 
der Kormationen. Das eigentliche Hochplateau und die Hiihen des Erzgebirges 
decken ineist reine Fichtenwalder, die nur hie und da durch kleinere Buchenbe- 
stande ersetzt werden. Am Rande uberwiegen dann die Buehenwalder dort, wo 
das Substrat huiuusreich und feuchter ist, dagegen geinischte Laubwalder, kleine 
Eichenbestande und Gebiische dort, wo das Substrat trockener ist oder wo die 
Bteil abfallenden, felsigen Lehnen mit einer seichten Huinusschiclit bedeckt sind. 
Einzelne Eichen steigen natiirlich mitunter ziemlich hoch hinauf. 

Das Centrum dieses Teiles bildet Eisenberg mit einem ausgedehnten Parke 
(im hinteren Teile desselben sind die grossen Bestiinde von Sarothamnus inte- 
ressant) und schonen Baumschulen fremder Coniferen, welcher von einem reizend 
gelegenen Schlosse, dem Sitze des Fiirsten Lobkovie, beherrscht wird. Aus dem 
Sumpfwiesen unterhalb Eisenberg wird auch Drosera rotund ifoli a, Viola 
Palustris, Eriophorum gracile, aus dem Sumpfen Call a palustris an- 
gegeben. Direkt bei Eisenberg treffen wir Rhus Cotinus, Cytisus Labur- 
num, Pyre thru in Parthenium (steigt in den Waldforinationen hoch auf den 
Seeberg hinauf!) an. Ziemlich haufig ist Pastinaca sativa und Verb as cum 
nigrum. 

Diese Gegend ist von einem System von Waldschluchten mit murmelnden, 
v'»n iippiger Vegetation begleiteten Wildbiichen durchzogen. Es uberwiegen reine 
•Buchenbestande, die stellenweise prachtvolle Wiilder bilden, wenngleich ihr Unter- 
wuchs ziemlich einfonnig ist; mitunter bildet nur Asperula odor at a eine 
geschlossene Pflanzendecke, ander warts spielt im Unterwuehse die gewohnliche 
Oxalis die Hauptrolle. Auf trockeneren Lehnen gedeiben die Buchen nicht mehr 
80 gut; es sind hier einzelne Eichen beigemischt, die dann auf den steilen, felsigen 
Abblngen, wo auch die iibrige Vegetation einen mehr xerophilen Charakter hat, 
Qie Ueberhand gewinnnen und sich sogar stellenweise in kleinere Bestiinde zu- 
sanimenfinden. 
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P]s gedeiht allerdings auch auf felsigem Substrate die Buche. wenn wenig- 
stens zwischen den einzelnen Felsblocken oder untcrhalb derselben genflgend nahr- 
stoffreicher Humus sich befindet. In diesem Falle ragen dann oft gigantische, 
bizarr gruppierte Felsblocke (Gneiss) oberhalb des licbten Griins der Buchen empor. 
In dieser Gegend - wenn wir z. B. urn den Johannesberg herum auf den Seeberg 
steigen — ist uberall in miichtigen, ausgebreiteten Rasen Lathyrus silvestris 
verbreitet. Sonst treffen wir hier auf den felsigen Lehnen zahlreich Hieraciuffl 
Schmidtii (gleich am Fusse sowie am Gipfel, praealpin), Sedum reflexum, 
Telephium, Digitalis ambigua, Silene nutans, Verbascum Lych- 
nitis, (phlo mo i (I es), Vincetoxicum officinale (verbreitet, eine submon- 
tane, den praealpinen Arten sich anschliessende Art), Tri folium ochroleucutn 
(selten), Origanum vulgare, Polygonatum officinale, Chrysanthe- 
mum corymbosum, Jasione mo n tan a. 

Auf den Felsen und dem Steingerdlle wachsen neben zahlreichen Berga- 
hornen auch Spitzahorne, auf dem Blossen stattliche Atropa Belladona. Ribes 
Grossularia ist verbreitet (meist mit borstigen, kleinen Fruchten); stellenweise 
bildet es an felsigen Lehnen gauze Bestiinde. 

Elymus europ ae u s, Bromus asper und andere Arten des Unter- 
wuchses der Buchenwiilder sind haufig, auch Stellaria Hoi ostea und Visca- 
ria vulgaris kommt vor. Die Fichtenwalder, insofern sie vorhanden sind, stellen 
uns hier wohl keine urspriingliche Formation dar. In hoheren Lagen nimrnt das 
Steingerolle grossere Fhichen ein; die einzelnen Steine und Felsblocke sind meist 
schwarzlich gefiirbt, sodass hier die Aehnlichkeit mit den eruptiven Steinmeeren 
im bohm. Mittelgebirge besonders von der Feme hin sofort in die Augen fallt. 
Neben den vorwaltenden Buchen sind auch Bergahorne, auf den Felsen Spitzahorne 
und P)bereschen, im Gerolle auch die kleinbliittrige Linde beigemischt. Auf den 
felsigen Auslaufern, von denen einer in Gestalt eines warnend zum Himmel enipor- 
gehobenen Fingers ragt, wiichst gewohnlich eine niedrige, verbogene Kiefer, die 
Eberesche und die Sorb us Aria, in der Nachbarschaft Crataegus, Rosa 
(mehrere Arten, auch R. sepium), Corn us Mas (!!, pontisch), Birnen, Sta- 
chelbeere und Schlehe. Lonicera nigra sucht die schattigeren Lagen auf. An 
den Felsen selbst nistet in batten, dichten Rasen die blaulich bereifte Festuca 
glauca, in dem steinigen Boden haben Brachypodium pinna turn, Con- 
vallaria majalis, L ilium Mari.agon, Vicia cassubica (in der Varietiit 
pauciflora m.) ihren Sitz aufgescblagen. Auf den heideartigen Durchtrieben in 
der Niihe des Gipfels gesellt sich zahlreictae Genista tinctoria der Arnica 
montaua bei. Weiterhin gegen Norden beginnen schon Fichtenwalder (die Za|)fen 
der Fichten sind stellenweise sehr haufig von Aecidiurn strobilinum inficiert), 
die je tiefer im Gebirge, desto mehr die Ueberhand gewinnen. Bei den Quellen 
und Wahlgritben erscheint wieder Senecio rivularis, Circa e a Lutetiana, 
intermedia, an den grasigen Waldriindern Meum athamanticum mit Hie- 
racium flori bun dum, im Buchenwalde Brachypodium silvaticum und 
Polypodium Phegopteris; in dem jungen Ficlitenwalde wiichst hie und da 
die schlingende Vicia s il vatic a. 
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Langs desganzen Randes des Erzgebirges, sicher bis zu Leutensdorf, dehnten 
sich seiner Zeit prachtvolle Buchenbestiinde aus, wiewohl wir dieselben heutzutage in 
dem Teile von der Georgenstaler Strasse (hier in den Buchenwaldern PI at an- 
ther a chlorantha!) bis zu Leutensdorf in nicht so grosser Entwickelung an- 
tretfen. Die Mehrzahl der er zgebirgischen Gebirgs- und Vorgebirg s- 
arten gehort den Wiesenformationen und den Fichten wiilder n (da- 
selbst konzentrieren sie sich namentlich langs der Bache und an den Sumpfstellen) 
an, sie fehlen aber i in Bereiche der Buch e n wiilder. Allerdings mussen 
wir zugestehen, dass einige derselben in den Buchenwaldern doch vorkommen, so 
z. B. Meum und Arnica an den grasigen Waldriindern, nicht aber dnnnen mi 
Walde, dann einige fur die Buchenwiilder uberhaupt bezeichnende Vorgebirgs- 
pflanzen wie z. B. Prenanthes, Festuca silvatica oder Polygonatum 
verticil latum (vrgl. die Liste auf den S. 50—51) und endlich einige Arten, die 
langs der Bache aus den Fichtenwaldungen in die Buchenwiilder fortschreiten. Im 
Umkreise der Buchenwiilder fehlen manche Gebirgsarten — so z. B. Homogyne 
alpina und Luzula maxima nur aus dem Grunde, weil es eben keine Arten 
des Buchenwaldunterwuchses sind. Diese Arten fehlen auch meist in dem 
von dem Gebiete der Buchenwiilder umschl ossenen Fichtenwal- 
dungen, was eben darin eine natiirliche Erklarung findet, dass 
diese Fichtenwalder spiiteren, sekundaren Ursprungs sind, m- 
dem sie sich an der Stelle der ehemaligen Buchenbestiinde aus- 
breiten. Ja selbst eine im Erzgebirge so allgemein verbreitete Art, wie dies 
Galium    saxatile    ist,    tritt   nur   ungern   in   den   Schatten   eines   Buchen- 
•waldes ein. 

Wenn wir den Weg von Eisenberg zum Flossteiche anscblagen, so beobach- 
ten wir, dass die Fichtenwalder allmiihlich mehr und mehr iiberhand nehmen. 
An feuchten Stellen wachst hier nicht selten Lysiinachia nemo rum, Car ex 
silvatica, bei dem Waldwege Potentilla procumbens, Hieracium flo- 
ribundum, auf den Waldblossen in zahlreichen, stattlicheu Exemplaren Atropa. 
Bei dem Teichlein, wo sich ein schoner Ausblick gegen SO unseren Blicken bietet, 
ist die Flora .ehr arm. Hiiufig erscheint schon Meum, welches dann allgemein 
verbreitet ist in dem breiten Wiesentale von Nickelsdorf gegen Kathannaberg zu. 
Von dieser Stadt breiten sich schon beiderseits zusammenhiingende Fichtenwalder, 
aus, deren Charakter von jenem des Fleyhcr Reviers (im NO) wenig abweicht 

Von Gebirgsneudorfl Ziehen sich in der Richtung gegen Nesselstein (694 m) 
Buchen- und Fichten-, teilweise auch gemischte Wiilder bin. Urspriinglich scheinen 
hier die Buchenwiilder verbreitet gewesen zu sein, welche heutzutage nocl. typisch 
•>>• B. auf dem erwiihnten Berge erhalten geblieben sind- In ausgedehnten Kolomeen 
erscheint bier Stachys silvatica, haufig ist Milium effusum, Mercuria- 
Hs perennis, Urtica dioica (das (lurch seine Menge wichtigste von den Un- 
krautern), Car ex silvatica, Ely mus euro pa e us (bildet «anze "W'esen '' 
EUbus Idaeus, Sambucus nigra, Cardamine Impatiens, Bromns 
asper, G aleob dolon, Luzula pilosa, Asp i d i urn spin ulosuin, Moe h- 
'ingia trin er via, Oxalis, A ctaea s pi cat a, in ganzen Bestanden die stat- 
tHche Festuca silvatica, Pulmonaria obscura.  Besonders zum Bache hat 
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sich das sehr gesellige Chrysosplenium oppositifolium, (selten Cbr. 
a lternifolium), Melandryuin silvestre, Vicia silvatica (schon in der 
Niihe des Fichtenjungwaldes) gefliiclitet. Nur stellcnweise sieht man Daytime Me- 
zereum. Meum und Cirsium lieterophyllum siedeln an kleinen 
Wiesen. 

Wenn wir uns Johnsdorf nahern, erscheinen als Vorposten der wanneren 
und niedrigeren Lagen Gebiische von Lonicera Xylosteum, Haselniissen, sowie 
auch Weissbuchen. Das Brombeergebtlsch besteht liauptsiichtlicb aus Rub us vil- 
li caul is, suberectu s, tli y rsoideus. Ausser Vicia cassubica und La- 
th y r u s in on tan us ist liier aber die bemerkenswerteste Art Hieracium 
bar batu m. 

Die Anhohe oberhalb Johnsdorf ist mit einem gemischten Walde beptlanzt; 
wir beobachten hier Buchen, Birken, Larchen und Fichten! 

Im Erzgebirge oberhalb Hammer nennen wir hauptsiichlich Vicia pisi- 
form i s, dumetorum, Neottia, Galeopsis versicolor, Paris quadri- 
folia, Eupatorium can nab in um. Bei Launitz treffen wir ausser Mono- 
tropa audi Laser pi tin m lat if olium, Lath yr us niger und Campanula 
Cervicaria. 

Im weiteren Verlaufe des Erzgebirges ist der cliarakteristischeste Punkt der 
956 m liohe Wieselstein, der bequem durch das Tal des Flossbaches von Leutens- 
dorf aus zu besteigen ist. Am eigentlichen Rande des Erzgebirges, in der Ilohe von 
circa 300 m, treffen wir auch Weissbuchcngebiische (in denselben Phallus im- 
pudicusl) mit beigemengten Eichen und einigen wiirmeliebenden Arten im Unter- 
wuchse. Bezeichnend sind auch die Sumpfstellen mit schonen Gruppen von Eden 
und Weiden, mit Selinum carvifolia, Ch aerophy 1 lum aromaticum, 
Eupatorium c a n n a bi n u m, Epil obium tet r agonum (selten), parvi- 
florum etc. 

In der Linie zwischen Leutensdorf und Ossegg zweigt von dein Hauptstocke 
des Erzgebirges eine Reihe von parallel verlaufenden, kurzeu Querrucken ab; durch 
die tiefen, schluchtartigen Taler fliessen uberall Biiche mit frischem, kaltem Wasser. 
Die phytogeographischen Verhiiltnisse sind hier uberall ahnlich und im Ganzen wenig 
interessant. Es iiberwiegen Waldformationen, namentlich Fichten- und weniger 
Buchenwalder (dieses Verhiiltnis scheint aber — wie man aus dem jetzigen Unter- 
wuchse zu urteilen vermag — seiner Zeit umgekehrt gewesen zu sein). Bei dem 
Bache konzentriert sich stets die iippigste Vegetation: es sind hier die beiden 
Hollunderarten vorhanden, Himbeeren, Imp a ti ens Noli tang ere, Prenan- 
thes, Milium, Triticum caninum, Stellaria n em or urn u. s. w. Hiiufig 
stellt sich A ctaea spicata, Galeopsis versicolor, pubescens, Hepa- 
tica triloba, As arum europaeum (dieses seltener), Mercurial is pe« 
rennis, Paris quadrifolia, Melica nutans, Festuca gigantea (wiichst 
gerne in ganzen Bestiinden) ein. Auf triefenden Stellen ist hiiufig Montia rivu- 
laris vorhanden. Gieich am Anfange der Schlucht des erwahnten Baches ersclieint 
Polygonatum verti cillatu m, Lonicera nigra, Meum   athamanti cum- 

Auf dem hohen Riicken des Wieselsteins ist wenig Interessantes; auch die 
Gebirgstypen nehmen   nur   wenig an Zahl zu.   Es wechseln Fichten- und Buchen- 
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bestiinde ab. Wenn wir in das Tal des Bruckner Grundbaches herabsteigen und 
den Weg weiter in der Richtung gegen Ladung fortsetzen, so wiederholen sich 
fast dieselben Verhaltnisse, wie wir sie schon otters in dieser Hohenlage angetroffen 
haben. Sehoue Gruppen bildet Rosa a 1 pin a, liiiufig ist Cirsium hetero- 
P by Hum, Geranium palustre, bei dem Baclie das unziihlige Chaero- 
Phyllum hirsutum, ferner Petasites albus, Equisetum arvense (var.), 
Crepis paludosa, Car ex remota etc. Der Bach bildet einige Teichlein mil 
Schwarzem Wasser, in dem Typha 1 atifolia wiichst; in ihrer Nahe trifft man 
Suinpfe mit Frangula Alnus. 

In nordostlicher Fortsetzung des Erzgebirges kommt dann zuniichst Ossegg 
mit einem Schlosse, in (lessen Nahe auf dem Grasrasen Geranium pyrenaicum 
Verwildert anzutreffen ist, in Betracht. Im Klostergarten wird hier z. B. Tulip a 
silvestris, Ornithogalum nutans, Dipsacus pilosus, Vicia dume- 
torum, iin Klosterhof dann Parietaria officinalis und im Conventgarten 
Muscari  botryoides und Specularia.Speculum angegeben. 

Von Ossegg aus konnen wir leicht liber Riesenberg den Strobnitzberg be- 
steigen. Am Anfange des Gebirges ist hier auf den trockeneren Waldrandern 
Cbainaebuxus alpestris und Hypericum huinifusuin eine seltenere 
Erscheinung. Den Fichten sind hier stellenweise ziemlich zahlreich Tannen beige- 
mischt. An Randern der Fichtenwalder sieht man hie und da die schlingende Vicia 
Pi si form is. Uuterhalb der Riesenburg, einer romantischen Ruine, deren vier- 
kantiger Turin aus der wilden Waldvegetation der Nadel- und Laubholzbaume 
Schon emporragt, windet sich ein Bach, bei dem Mentha longifolia, Gera- 
nium palustre, Petasites albus, Melilotus albus (weiterhin gegen den 
Wald zu auch officinalis), Cuscuta major auf den Brennesseln, Carduus 
crispus wuchern. An den Feldrainen wiichst Bromus inermis (und wahr- 
scheinlich auch die von Ossegg angegebene Poa bulbosa), weiter in Gebiischen 
sieht man die in den nahe liegenden Baueingiirtchen kultivierte Digitalis pur- 
purea. Auf den Felsen der Riesenburg ist Geranium divaricatum und Ery- 
simum durum erwahnungswert; die Gebiische auf den Lehnen bestehen aus 
Bergahornen, Ulmen (so besonders an felsigen Stellen), Weissbuchen, aus dem 
schwarzen Hollunder, der Stachelbeere u. s. w. Bei dem Bache ist uberall ver- 
breitet Circaea Lutetiana, ferner Chaero phyllum aromaticum, hir- 
sutum, Ranunculus lanuginosus, Alliaria officinalis, Geum urba- 
"iiiii, Triticum caninum, Impatiens Noli tangere, Mercurialis 
Perennis, von den interessanteren Arten Lunaria rediviva (gauze Bestiinde 
etwa unterhalb der Ruine), Omphalodes scorpioides, Arabis Halleri. 
Auf den buschigen Lehnen ware noch Verb as cum nigrum, Ad ox a mo sen a- 
'ellina, Inula Conyza zu nennen. 

Auf dem Strobnitzberge (853 m) iiberwiegen Fichtenwalder, die stellenweise 
'"it Buchenbestiinden abwechseln; mitunter sind auch zahlreiche, alte Tannen 
bfiigemengt. Haufig ist natiirlich Galium saxatile, Cirsium heterophyllum, 
^euin athamanticum, Lathyrus inontanus (bis zura Gipfel), in den 
B«chenwiildern Elymus eu ropaeus u. s. w. Unter dem Gipfel breiten sich 
neben   lockerem,  niedrigerem Fichteiiwalde  typische   Meum-wiesen   aus,   wo die 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



122 

Leitart dicht gauze Kliichen bedeckt. Neben derselben wachsen hier hauptsachlich 
Arnica, Nardus, Festuca ovina, Hypericum quadrangulum, Poten- 
t i 11 a T o r m e n t i 11 a, S o 1 i d a g o V i r g a a u r e a, A n t e n n a r i a d i o i c a, H e- 
lianthemum chamaecistus, Lathyrus m o n t a n u s, D i g i t a 1 i s ambigua, 
Luzula albida. Der eigentliche Gipfel ist durch machtige, terassenformige Felsen 
gebildet; auf dem sich unter demselben ausbreitenden Steingerolle wachsen haupt- 
sachlich Ebereschen und Bergahorne. Die Eschen und Larchen wurden erst durch 
die Waldkultur eingefuhrt. Hie und da stehen einzelne Straucher von Daphne, 
auf den Durchtrieben auf dem steinigen Substrat ist St achy s  alpina zerstreut. 

Von dem Strobnitzberg kdnnen wir entweder zur Langewiese herabsteigen, 
wo wir noch Chaerophyllum aureum, Chrysosplenium, oppositifo- 
lium, in den Laubwiildchen aber Laserpitium latifolium und Viola 
c o 11 i n a treffen, oder iiber Krinsdorf nach Klostergrab. 

Die Flora des Krinsdorfer Grundes ist ziemlich reich: es wiichst hier z. B. 
am Bache Lunaria red i viva, Ranunculus aconitifol ius (ein niedrig 
gelegener Standort!), Lonicera nigra, Pet a sites albus, Senecio rivu- 
laris, Aruncus Silvester, Geum rivale, in den Buchenwftldern Allium 
ursinum (selten, aber sehr gesellig), Campanula latifolia, in den Fichten- 
wiildern Stachys alpina. 

Uebrigeus ist auch die Umgebung von Klostergrab floristisch nicht unin- 
teressant. Ich erwahne nur die einjiihrige, kleine Monti a minor, den in eiuer 
Waldschlucht oberhaib Klostergrab angegebenen Senecio palustris, in den 
Buchenwaldern als Seltenheit Cephalanthera en si folia und pal lens, auf 
den feuchten Wiesen selten Equisetum prate use, sonst Carex Davalliana, 
Trollius europaeus, Scorzonera humilis, in den Laubwiildchen Pulmo- 
naria angusti folia und Corydalis fabacea, dann das einst hier gefundene 
Botrychiuin rutaefolium (ob noch jetzt?) u. Androsace elongata. 

Durch ein schones Waldtal gelangen wir nach Niklasberg und weiterhin 
iiber Neustadt nach Moldau. Diese Gegend hat wiederum einen exquisit hercynischen 
Charakter; es fehlen alle allogenen Elemente, die wir am Rande unseres Gebirgs- 
zuges angetroffen haben. Auch die Buchenwalder sind selten, es iiberwiegen na- 
mentlich Fichtenwiilder, Wiesen und dann auch Hochmoore. 

Das Klima ist hier sehr rauh, wie sich dies auch in den Kulturverhaltnissen 
absi)iegelt. Grossere Hochmoore sind siidlich von Neustadt, in den sogen. „Moor- 
grfiudenu entwickelt. Das Moor ist hier bis 4 m tief und es wird auch gestochen. 
Es kommt hier die Sumpfkiefer vor, sonst aber findet man nur die gewohnlichen 
Torfmoorbewohner, Bestiinde des Eriophorum vaginatum, einiger Seggen, 
dann Call una, Vacciniuin uliginosum, Empetrum, Oxycoccos, J un- 
cus sq uarrosus, fili fo rmis, Viola palustr i s, ferner in den Graben Montia 
ri volar is, S tell aria uliginosa, J uncus sup in us. C alamagrostis 
villosa ist in den Waldern allgemein verbreitet, Trientalis europaea kommt 
nur zerstreut vor;  Betula pubescens scheint den Torfboden zu bevorzugen. 

Auf den Wiesen bei Moldau und auch anderwarts in dieser Gegend treffen 
wir mehrere Charakierarten der erzgebirgisehenWiesenformationen, so u. a. Meum 
ath aman ticuin, C i rsi u in heterophyllu m, A rnica montana, Centaurea 
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Phrygia, seltener Imperatoria Ostruthium, Mulgedium alpinum, Ra- 
nunculus aconitil'olius, Geranium silvaticum. Bosonders interessant 
ist das Kalkofner Revier. Es sind hier ziemlich ausgedohnte, 3—4 m tiefe Hoch- 
moore, welcho auf einein, an Kieselkornchen reichen Substrat entstanden sind, 
durch dessen Verwitterung ein grober, weisslicher Sand und eine Lettenschicht 
entsteht, die sich mit der Zeit in eine natiirliche, undurchliissige, fur die Entstehung 
eines Mochmoors sehr gunstige Unterlage verbindet. Die Hochmoore sind hier 
stellenweise schon ganz abgestorben und mit einein wilden Fichtenwalde bewachsen. 
Der Unterwuchs ist in diesen Wiildern im Ganzen einformig (Trientalis, Ga- 
Hum sax a tile, einige Farnkriinter), es ist aber interessant zu beobachten, wie 
sich der Torf stets mehr und mehr setzt, sodass stellenweise jede Fichte auf einem 
kenntlich erhohten Hugelchen steht (vrgl. S. 81). 

In dem eigentlichen Torfbecken uberwiegt teils ein schaukelndes, lebendes, 
natnentlich von Sphagnum und Poly trie hum gebildetes Hochmoor mit zahl- 
reichen Moortiimpeln und einem grosseren, in trockeneren Jahren austrocknenden 
Moorsee mit Drosera rotundifolia, Oxycoccos palustris, microcarpa, 
verschiedeneu Carex-Arten u. s. w., teils jungfrauliche, seit uralten Zeiten unbe- 
riihrte Flachen, die mit Pinus uncinata bedeckt sind. Es sind dies wahre Ur 
Walder der Sumpfkiefer, in denen hundertjiihrige Stamme von nie geradem Wuchse, 
ungewohnliche Machtigkeit erreichen. Die Liicken zwischen dem Geflechte der ver- 
kogenen Stiimme fallen entweder verschiedene Ericaceen (mit Eriophorum 
v&ginatum) oder schaukelnde Moospolster aus. In den benachbarten Wiildern, 
vv« wiederum Calamagrostis villosa sehr gesellig auftritt, sind eine interes- 
sante Erscheinung die Biiumchen der Picea excelsa * viminalis (vrgl. S. 36). 

Die von Moldau in der Richtung gegen Fleyh und weiterhin gegen Gohrn 
*ast ununterbrochen fortschreitenden Wivlder bewahren im Ganzen denselben Char- 
ter und sind zumeist ein Beispiel der einformigen hercynischen Fichtenwalduugen. 
^nteressanter ist schon die Umgebung von Zinnwald, wo wir z. B. auf den Torf- 
wiesen Polygala vulgaris fturfosa und *depressa, Carex pauciflora 
(soil auch bei Niklasberg, wo in den Buchenwaldern Coralliorhiza wachst, 
vorkommen), Orchis maculata, Sedum purpureum antreffen. Auch die 
k|,;ine Listera cordata, die sich in den weichen Moospolstern halh verborgen 
ieicht unseren Blicken entzieht, findet man hier. In den Wiesenforinationen sind 
°rchis globosa und Gymnadenia conopsea bemerkenswert. Von den 
l,oi1'mooren, auf denen auch Betula pubescens und carpatica anzutreffen 
lst. wird auch Ledum pa lust re angegeben. Homogyne und Luzula ma- 
xima fehlen aber dieser Gegend uberhaupt. Ein niedlicher Waldbewohner im 
Schatten der tiefen Fichtenwiilder ist Monesis grand if lora. 

Es erubrigt uns noch, das Erzgebirge von der Linie Zinnwald-Eichwald 
n°rdostwarts kurz zu schildern. Die verbreitetste Formation sind Iiier Fichtenwalder, 
seltener treten Buchenwalder auf. 

Die stark bewaldete Gegend von Niklasberg gegen Eichwald ist floristisch 
1111 Ganzen arm. Auf dem Sturmer Berge wachst z. B. Ranunculus aconiti- 
f°Hus, Loniceranigra, Actaea spicata, Thalictrum aquilegiifolium, 
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sonst ist in diesem Telle ziemlich haufig M el amp y rum silvnticum, aucli 
Polygonatum verti cillat um, Prenanthes, Centaur ea Phrygia, La- 
thyrus montanus, Meum atham an ticum, Achillea Ptarmica (kleine 
Waldwiesen). Auf den Holzschlagen dominieren stellenweise grosse Bestande der 
Pteris aquilina oder Brombeergebiische (aucli Rub us suberectus und to- 
mentosus). Von den bezeichnenden Gebirgstypen wird aucli das Blechnum 
Spicant angegeben, welches in dem jSeegrund", wo die Flora stellenweise einen 
Gebirgscharakter annimmt, vorkommen konnte; es wachsen ja daselbst z. B. Ra- 
nunculus aconitifolius, Thalictrum aquilegiifoli um, Monesis 
grand if lora, Trien talis europaea, Orchis maculata u. s. w. 

Die interessanteste Art ist aber das bei Eichwald wachsende Teucriuni 
Scorodonia (westeuropaeisches Areal), welches haufig in einern Buchenwalde 
langs der Strasse, die auf die Soldatenhoheaoa) fiihrt, vorkommt. (Vrgl. S. 51.) 
In der Nahe wiichst im Gebusche Vicia pisiformis. 

Wenn wir auf den Miickenberg auf der Waldstrasse fiber Judenberg um 
den Hiittenberg herum hinaufsteigen, so sehen wir nicht viel Beachtenswertes. 
Gleich in der Schlucht hinter Eichwald wiederholen sich die schon ofters genannten 
treuen Begleiter der Waldbache; besonders haufig ist Car ex brizoides, seltener 
C. re mot a. In Gebiischen wiichst Symphoricarpus verwildert; haufig werden 
Eschen gepflanzt. Bei dem Bache und auch anderwiirts ist ziemlich haufig Alnus 
in can a, langs des Weges Potent ilia pro cum bens. Wenn wir holier steigen, 
so begleitet uns noch fortwiihrend Circaea Lutetiana und intermedia, in 
Waldern Galium saxatile und die oben angefuhrten Arten. Hie und da stehen 
schone Straucher von Salix Capraea, seltener von S. aurita. Nur stellenweise 
und nur vereinzelt treffen wir hier Gnaphalium norvegicum. Allgemein ver- 
breitet ist Holcus mollis, nicht selten ist das charakteristische Plileum pra- 
tense (nodosum) var. subalpinum zu sehen. Unterhalb des Iluttenberges 

erscheint plotzlich und ziemlich zahlreich J uncus squarrosus, mitunter niif 
tonangebender Nardus und Car ex pilulifera. Die Waldgiiiben fullen die 
weichen Torfmoosteppiche aus und unterhalb in einer Waldtiefe, wo sich das Wasser 
in zwei schone Teichlein sammelt, finden wir auch ganz kleine Moorwiesen. Es ist 
hier hiiufig Juncus supinus, Equisetum silvaticum, Viola palustris, 
C rep is paludosa, St ell aria uliginosa, Deschampia caespi tosa, Ep'" 
lobium sp. div. Auf den kleinen Wiesen uberwiegt stellenweise Cir si um hetero- 
phyllum. An trockeneren Stellen bildet Meum atham an ticum einen fest 
geschlossenen Grasrasen. Das zweite Teichlein ist etwa von der Half'te von J uncus 
supinus, teils in ganz submersen (f. confervaceus), toils in sich ober das 
Wasserniveau emporhebenden Formen, ausgefiillt. Auf feuchten Wiesen wiichst 
hier J uncus silvaticus, Achillea Ptarmica, Lotus uliginos us, Car eX 
stellulata, flava, vulgaris, canescens, Eriophorum angustifo 1 i um, 
Arnica, Rh inanthus minor, Euphrasia pratensis, Trientalis, Di'O- 
sera   rotundifolia,    Calamagrostis   villosa.    Scirpus   silvaticus  i1" 

kommen. 

:,i  Auf einem Holzschlage,   soil   auf dieser Anhoho aucli   Sedum   purpureum  v°r' 
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geschlossenen   Bestande   und   Glyceria  flu i tans   greifen   bis   in   das   Wasser 
hinein. 

In der Umgebung von Miickenberg weisen die Wiesenforinationen einige in- 
teressantere Arten auf; wir nennen von denselben Orchis globosa und Gen- 
tiana obtusifolia, ferner Rhinant us serotinus, Polygala*depr essat 

Crepis succisifolia, Dianthus silvaticus, Imperatoria Ostruthium. 
In der Richtung gegen Graupen hat auf den halbxerophilen Lehnen eine Pflanzen- 
gesellschaft bestehend aus Viscaria vulgaris, Silene nutans, dem unent- 
behrlichen Thlaspi alpestre, Poteiitilla verna, Poterium, Jasione 
Montana, Pimpinella Saxifraga, Helianthemuin chamae cistus, Se- 
duni reflexum, album, Echiuni vulgare, Tragopogou pratense ihren 
Sitz aufgeschlagen. 

In den lichten Fichtenwalderu ist hier Melampyrum nemorosum ver- 
breitet, aber noch tiefer, in der Richtung gegen Graupen zu, wiichst in Gesell- 
8chaft von Lathyrus niger und Cytisus nigricans sogar auch Melamp. 
si 1 vat i cum. Die vorletzt genaunte Art bildet stellenweise mit dem Heidekraut 
und der Genista germanica auf den Lehnen ganze Heidebestiiude. Mit ihnen 
erscheinen oft lichte Birkenwiildcheu. Aus den Waldern oberhalb Graupen wird 
aueh Helleborus niger angegeben. In dec niichsten Umgebung von Graupen 
treffen wir auch eine nicht uninteressante Auswahl von Wildrosen, so Rosa s e- 
Pium,  coriifolia, cinerasceus, graveolens, tomentella. 

Der Streifen von Voitsdorf langs der Grenze iiber Streckenwald hin ist meist 
eut\valdet; es ist dies eine monotone Ebene mit vielen Feldern und weuiger in- 
Wessanten Wiesen. In der Umgebung vom Miickenthurm wiichst als Seltenheit 0 r- 
chis sambucina, bei Ober-Graupen Co tone aster vulgaris. Auf dem nahen 
Geiersberg kommt z. B. Botrychium Lunar i a vor, auf der Geiersbu.g, siid- 
ostwarts von daselbst, am Rande des Erzgebirges, auch schon Pulsatilla pra- 
t('nsis, Cornus Mas, Hieracium cymosum, Trifolium alp estr e, Ara- 
bia h i r s u t a und das seltene Hieracium b a r b a t u m. 

lin weiteren Verlaufe des Erzgebirges ist z. B. die Lunaria rediviva 
i° der Schlucht oberhalb Kulm erwahnungswert. Vom Zecliberge gegen die Tel- 
mtzer Strasse wechseln schone Fichtenwiilder mit Buchenbestanden ab. In diesem 
Teile wiichst wiederum ziemlich haufig Mulgedium alpinum, soust nur 
^ e u m a t h a m a u t i c u m, A mica m o n t a n a, G a 1 i u m s a x a t i 1 e, an 
feuchten Stellen C r e p i s p a 1 u d o s a, A c h i 1 1 e a P t a r m i c a, S c i r p u s s i 1- 
vaticus, Carex brizoides, Prenanthes, Equisetum silvaticum, L o- 
tu-S uliginosus, Parnassia palustris, Chrysos pie nium oppositifo- 
j'urn, Cirsium heterophyHum. Auf den Feld- uud Wiesenrainen, besonders 
iri dem Tale unterhalb des Zechberges, ist haufig Verbascum nigrum. Sel- 
ler erscheint in schonen Gruppen der stattliclie A r u n c u s Silvester und an 
gfasigen Stellen Lathyrus montanus und Dianthus sil vatic us mit zahl- 
reicher Genista germanica. 

Von der tiefen Telnitzer Schlucht schreiten zusammenhangende Wiilder bis 
z" Nollendorf fort, indem sie erst hier einein Wiesen- und Feldgellinde Platz ma- 
cl>en. Interessant sind hitr die verhaltnismiissig   feuchten   Waldwiesen,   auf  denen 
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selten Orchis globosa wachst- 204) Sonst ist hier in den Waldern hiiufig Ga- 
lium saxatile, zerstreut A c t a e a oder A r u n c u s, in Menge D e s c h a m p- 
sia flexuosa oder auch caespitosa (je nachdemFeuchtigkeitsgrade), 0xa- 
1 i s, La ct uc a m u r a 1 i s, ziemlich hauflg audi As arum europaeum, in 
ganzenBestiinden Seuecio Fuchsii, zahlreich Prenanthes purpurea, selten 
Gnaphalium norvegicum neben dem gewtihnlichen si Ivaticum, beson- 
ders in den Buchenwaldern 205) L u z u 1 a a 1 b i d a, C a r ex s i I v a t i c a, B r o m u 8 
asper, Festuca gigantea, ImpatiensNoli tangere, Asperulaodorata 
Dent aria bulb if era, en neap by llos, liings der Bftobleiu Geranium pa- 
tustre, Circaea Lutetian a, Chaerophyllum hirsutum, Euphorbia 
dulcis, Spiraea Ulmaria, Equisetum silvaticum vorhanden. Zwei in* 
teressante und prachtvolle Arten schmiiclcen noch den Telnitzer Grund, und zwar 
Leucojurn vernum und Lunaria rediviva. 

Hiiufig ist noch auf den Wieseu Meum, Centaurea Phrygia, Colchi- 
cum, Heracleum, Sanguis orb a, Arnica, Polygonum Bistort a; langs 
der Waldrandev kommen oft Bestiinde von Oar ex brizoides vor. 

An den Rainen und im Bereiche der Felder und Wiesen treffen wir oftGe- 
biische von Viburnum Opulus, Crataegus, Rosa sp. div., Cornus san- 
guine a u. s. w. 

Der siidwarts von Telnitz am Fusse des Erzgebirges liegende „Breite Busch 
besteht zwar grosstenteils aus Fichtenwiildern, es treten aber auch — wie dies ge- 
wf'ihnlich am Rande des Erzgebirges der Fall zu sein pflegt neben Buchcn Bi- 
chen auf. Charakteristisch sind hier die von zahlreichen, aus Birken, Eboreschen, 
Crataegus u. s. w. bestehenden Gebiischen begleiteten kleinen Wiesen, auf denen 
Selinum carvifolia, Cirsium acaule mit Centaurea Jacea, GaliuD1 

verum, Ononisspinosa, Colchicumautumnale hiiufig wachst. Sonst kom«it 
hier z. B. im Halbschatten Centaurea Phrygia, Galium boreale, silva- 
ticum, Melampyrum nemorosum, Brachypodiumpinnatum, Inula 
sa 1 icina (!!), Betonica vulgaris, Melica nutans, Chaerophyllum aro- 
maticum, Asarum europaeum, Stellar i a Holostea, Convallaria nia- 
jalis vor. 

Im Fichtenwalde treffen wir noch Galium rotun difolium, EpipactlS 
latifolia und Luzula pilosa. 

Direkt bei Nollendorf hat in einem Brunnen der Gebirgsfarn Aspidiuffl 
Lonchitis (vrgl. S. 42) einen interessanten, ungewohnlichen Standort. Hier be- 
ginnen auch die ersten typischen Erzgebirgswiesen mit zahlreichen M e u in atba- 
manticum, Centaurea Phrygia, Lathyrus montanus, Cirsium hete- 
p h y 11 u m. 

Hier endet auch das eigentliche Erzgebirge; unweit ragen schon die schroffe" 
Sandsteinwiinde bei Tissa. 

'">*) Das Telnitzer Tal ist iiberhaupt   wegen  seines  Orchideenreichtums,   der   heutzutage 

allerdings tiicht gross ist, bekannt. 
205) Stellenweise besteht der ganze Unterwuchs   der  Huchenwalder   aus   der  unzii,lili.!?en 

Poa  nemoralis. 
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Bei Konigswald horen allmahlich auf dem sanft welligeo Terrain die Fichten- 
wiilder auf; die meisten unbebauten Anhohen und Hugel sind buschig. Diese Ge- 
gend erinnert schon lebhaft an das eigentliche Mittelgebirge, so an die nahen An- 
hohen oberlialb Schaar, und dies um so eher, als auch das Mittelgebirge in seinen 
aussersten Auslaufern einen nicht mehr so exquisit pontischen Charakter besitzt 
und sich dem Vorlande des Erzgebirges natiirlich anschliesst. Diese Aehnlichkeit 
win! noch dadurch erhoht, dass hier nicht geschlossene Haine, sondern vorzugs- 
weise buschige Lehnen mit einer bunten Auswahl von Strauchern und Baumen vor- 
herrschen und ein schwarzes (hier natiirlich dem Urgebirge angehorendes und nicht 
eruptives!) Steingerolle hie und da durchblickt. Es fehlen aber die meisten ponti- 
schen Leitarten der Flora des Mittelgebirges und ihre Stelle nehmen mehrere, im 
Mittelgebirge nicht so verbreitete hercynische Arten ein. Allerdings i 81 hier 
der Zusammenhang der Flora, des Mittelgebirges mit j e n e r 
des Erzgebirges sehr en g und man kann auch mit v o 11 e m R e c h t 
annehmen, dass hier seinerzeit ein reger Florenaustausch aus 
Bo hmen nach Sachsen (nicht abe r umgekehrtl) stattgef unden hat.m) 

Es wiichst hier schon auch die Weissbuche (im Ganzen aber noch nicht 
Sehr zahlreich), Cornus san guinea, Crataegus, die Scblehen, Rosen, Hasel- 
nusse, Birken, Ebereschen, wie auch Eichen, Zitterpappeln, Berberis vulgaris 
Sanibucus racemosa und nigra, Salix Capraea. Der Unterwuchs richtet 
sich oft nach den vorwiegenden Baumarten: so uberwiegt beispielsweise mit den 
"irken und Ebereschen offers ein Vaccinietum. Von den bier verbreiteten Arten 
Itihren wir an: Phyteuma spicatum, Melampyrum nemorosum, Aspi- 
dium Filix inas (besonders im Steingerolle), Viola collina, Viscaria vul- 
garis, Potentilla op aca, verna (zahlreiche Bastarde !), Thymus o vat us, 
Hypericum perforatum, Sedum acre, Potentilla Tormentilla, Se- 
n«cio Fuchsii, Chrysanthemum corymbosum, Galium Mollugo, Di- 
anthus deltoides, Jasione montana, Lathyrus silvestris, Origa- 
num vulgare, Calluna vulgaris, Holcus mollis, Pteris aquilina, 
Calamintha  Clinopodium,   Briza media. 

Seltener tritt an den Rainen Anthem is tinctoria auf. 

'-"") Diese Frage beabsiolitige ich demiiachst an   einer anderen Stelle   eingehend   zu be- 
sPrechen. 
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E. Das Vorland des Erzgebirges. 

Raumersparnis halber werden wir nicht die einzelnen Formationen einge- 
hend behandeln, sondern es versuchen, die Gesamtphysiognoniie dieses DistrikteS 
auf den charakteristischesten Lokalitiiten zu erfassen. In dieseni Streifen sind 
zwar einzelne Elemente der erzgebirgischen Flora zerstreut, abet: der Gesaint- 
charakter ist von jenem des eigentlichen Erzgebirges ganzlich verschieden. T hi as pi 
alpestre, eine wichtige Leitart unseres Gebirgszuges, erbliilit hier etwas friiher; 
sonst steigen z. B. von den Gebirgshohen Centaurea Phrygia, Cirsiuin he- 
terophy 11 um, Chaerophyllum aureum herab. 

In dein felsigen Egerflussgebiete von Welchau gegen Kaaden ersclieinen in 
der unmittelbaren Nahe des erzgebirgischen Itiickens (die Luftlinie von Hoher Hau 
[1003 m] zur Eger und ahnlich auch von Kupferberg zur Eger misst nur 6 km!) 
auch Basaltberge mit pontischen und praealpinen Pflanzentypen. 

Die Gegend von Lichtenstadt und Schlackenwerth gegen die Eger zu hat 
einen etwas abweichenden, man konnte sagen mehr hereynischen Charakter. Inter- 
essant ist es aber, dass auch hier ein Teichsystein ziemlich stark entwickelt ist, 
wie dies fiir das Vorland des Erzgebirges charakteristisch ist. In den Teichen bildet 
hier stellenweise schone Bestande Nymphaea Candida, von anderen bezeich- 
nendeu Pflanzen nennen wir •/,. B. Alisina arcuatum (zumeist in der Form gra- 
in ini foli urn), Spaiganium minimum (Roderteich), Salix re pens und 
Naumburgia thyrsiflora (Otteuteich). In der Formation des nackten Teich- 
bodens erscheint hier z. B. Limosella aquatic a, Carex cyperoides und 
II el eo char is ovata (z. B. Schilteich); von Samkrautarten wachsen hier Po ta- 
in ogeton acutifolius, lucens, natans und der seltenere Pot. grain i n eus. 
In den Graberl treffen wir niclit selten neben der gewohnlicheu Lemna minor 
auch L. polyrrhiza und U a Hi trie he stagnalis. 

Die nachste Umgebung von Schlackenwerth bis zuin Anfange der erzgebir- 
gischen Walder ist iiberhaupt ziemlich warm (es wird hier noch Weizen gebaut)? 
in der Stadt selbst treffen wir in den Zaunen Gorydalis fabacea; auch C. di- 
gitata soil daselbst vorkommen. Eine sehr verbreitete und wichtige Art in dieser 
ganzen Gegend auf den Wiesen, liiiigs der Strassen und der Eisenbaliustrecke ist 
Pastinaca opaca. Ihr gesellt sich an unbebauten, verlassenen Stellen  oft Ore- 
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pis tectorum, selten Spergularia Mori son i i und hiiufigder wahre „Uberall" 
Matricaria d i s c o i d e a hinzu. 

Die Wiesen sind hier grosstenteils ge liingt und dann auch wenig interessant. 
Es wiichst hier z. B. Centaurea J ace a, Scabiosa a evens is, Tragopogon 
prateiisis, Polygonum Bistorta, Heracleum. Interessanter sind schone 
feuchte Wiesen, die zuweilen auch den Oharakter der Sauerwiesen (Wiesenmoore) 
annehmen (so z. B. in der Richtung gegen Ober-Brand), die schon einige Vorge- 
birgstypen beherbergen und an die hercynischen Wiesen des Brdygebirges lebhaft 
erinnern. Eine hfuihge Erscheinung ist hier Troll ius europaeus, desseu gold- 
gelbe Bliiten von dem Grfin der Griiser und Seggen dann von den kastanienbraunen 
Kopfchen des Trifolium spadiceum und den weissen der Wollgraser (Erio- 
phorum angustifolium, latifolium) schon vom Weiten schon abstecheu, 
ferner Ore pis palud osa, Polygonum Bistorta, Geum rivale, Viola 
Palustris, und in der Niihe der Walder auch schon Geranium silvaticum. 
Bei Ober-Brand wiichst auf der Strasse Potentilla procumbens (dagegen 
trifft man hinter dem Bahnhofe in Schlaekenwerth obeihalb eines Grabens mit 
Lemna polyrrhiza, Glyceria plicata, Veronica Anagallis, zahlreichen, 
Epilobien auch die thermophilic Pot. recta *obscura), am Rande des Waldes, 
Wo schon in geschlossenen Kolonieen Melampyrum silvaticum erscheint, 
auch die erste Arnica m out an a, der schone Di an thus silvaticus, dann 
Ch a e r o p h y 11 u in a u r e u m und auf den Wiesen C i r s i u m heterophyllum 
und Primula el atior. 

Gauze Lehnen sind von der unziihligen Anthyllis Vnlneraria oder 
Anthem is tinctoria gelb gefarbt. 

Sonst sind in der Unigebung von SchlacUenwerth Picris hier acio id es, 
Ealcaria Rivini (beide horen schon hier auf und gehen nicht weiter in's Ge- 
orge), langs der Felder Gagea arvensis, Mel an dry um noctiflorum zer 
streut; selten erscheint Lactuca Scariola. Eine interessante Facies auf den 
Wiesen gegen Lichtenstadt bildet Car ex disticha so dicht, wie ausgesiiet. 

In der Fasanerie ist hier Ajuga pyramidal is, eine Gebirgsform, die 
aber gerne in niedere Lagen herabsteigt, und in dem Thiergarten G o o d y e r a 
r e p ens mit A d o x a moschatellina, Lathyrus s i 1 v e s t r i s (auch die 
Varietat p 1 a t y p h y 11 u s) bemerkenswert. Auf den Wiesen erscheint seltener 
Qentiana campestris. 

In der Richtung zum Egertlusse (besonders nordostwiirts) vermebren sicli 
schon augenfallig die Thermopliyten, wiewohl hier uoch die hercynischen Waldungen, 
deren Bliisseii ganze Felder von Deschampsia f lexu osa, oder unziihligen 
Hypericen oder auch Verbascen (Verbas cum phlomoides und Lychnitis, 
latere Art otters weissbluhend) bedecken, grosse Flachen einnehmen. Auch die 
Bachufer pflegen hier eine fthnliche Pflanzengesellschaft wie auf dem eigeutlichen Fusse 
des Erzgebirges zu beherbergen und nur auf den buschigen Lehnen mit grasigen 
Uchtungen, auf den Rainen und hauptsiichlich auf den wiirmeren, namentlich fel- 
sigen Abhiingen macht sich die tlierinopliile Vegetation geltend. 

So ftlhren wir beispielsweise auf dem Heidlesberg Inula saliciua, Gen- 
feiana ciliata,  und  weiter  nordostwiirts auf dem Galgeuberg  Teucriuin 15o- 

9 
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trys und Cirsium eriophorum, auf dem mit einer Ruine gekronten Himmel- 
stein (633 m) Vicia tenuifolia, Asperula galioides an. Auf der gegen- 
iiberliegenden Seite der Eger ragt hinter steilen Bergen der bewaldete Grasberg 
(827 m) empor; an seinem Fusse erblicken wir Chrysosplenium oppositi- 
foliuni (ein verscnlagener Standort von seiner Hauptverbreitung im Erzgebirge), 
Veronica montana, Circaea alpina und intermedia, beide Dentarien 
(Dentaria bulbifera und enn eaphy 1 los), auf kleinen Wiesen Gentiana 
A mar ell a und an den fur thermopbile Elemente giinstigeren Steilen Cotone- 
aster vulgaris, Vicia pisiformis, Sorbus torminalis, Teucriurn 
Bo trys. Dem Gebiete des Egerflusses gehSrt Ononis repens, sowie auch Ery- 
simum durum bei Sosau zwischen Klosterle und Kaaden an. 

Weiter von Warta in der Richtung gegen Klosterle ist das Eindringen der 
warmeren Flora viel miichtiger. Schon bei Piirstein treffen wir einige bemerkens- 
werte Thermophyten, urn so mehr vermehren sic sich dann in der angedeuteteu 
Richtung. So finden wir auf dem meist bewaldeten und mit einer Ruine ge- 
kronten Berge Schonburg, unter dem liings der Bache Triticum caninum, in 
den Waldern Prenanthes und besonders auf den Holzschliigen Atropa Bella- 
do nna haufig ist, Maiva Alcaea, Vicia pisiformis, Cirsium erio- 
phorum. 

Weit reichere Sammelpl&tze sind aber die Berge auf dem gegeniiberliegenden 
rechten Egerufer, so der Heklberg, Egerberg, Schwarzberg. Auf dem ersteren Berge 
fiihren wir von den Schattenpflanzen Festuca silvatica, Atropa Bella- 
donna, Sambucus Ebulus, Galium rot undif olium, Carex digitata, 
montana, von den Lehnen und Felseu Stipa pen n at a, Allium montanum. 
Anthericum Liliago, Hieracium murorum var. atrovi rens, Cirsium 
eriophorum, Asperula galioides, Alyssum saxatile, Erysimum ere- 
pidifolium, Silene nutans var. glabra, Cotoncaster vulg aris, Vicia 
sepium var. eriocalyx (bei der Ruine) an. 

Auf dem Egerberge wachst im Fichtenwalde am Fusse Goodyera 
repens (selten), in der Nahe auf grasigen Lichtungen Primula elatior (eine 
Vorgebirgsform), sonst aber zahlreiche Thermophyten wie Thesium montanum, 
Campanula glomerata, Asperula galioides, Erysimum crepidifo- 
lium, Bupleurum falcatum. 

Auf dem Schwarzberg ist die interessanteste Erscheinung Arab is petraea, 
welche haufig unter dem Gipfel in den Ritzen der langen Basaltwand wachst. 
Sonst treffen wir hier auf Basalt Hieracium Schmidtii, bifidum, Silene 
nutans var. glabra, Arabis brassiciformis (im Schatten in der Nahe des 
Gipfels), in unteren meist schattigen Partieen auch Actaea spicata, Aq"i- 
legia vulgaris, Atropa Belladonna, Senecio Jacquinianus, Lilium 
Martagon. 

Wir wollen nun unsere Aufmerksamkeit der Umgebung von Klosterle und 
Kaaden widmen. Ziemlich verbreitet sind in dieaem Striche Falcaria Rivini 
und Eryngium campestre, Phloum Boehmeri, Brachypodium pi"' 
natum, Bromus in erruis, aber auch erectus, Picris hieracioides, Tra- 
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gopogon   maior,   Centaurea   paniculata,    Kohlrauschia   prolifera, 
Di an thus Carthusianorum. 

Von der Ruderal- und Feldflora treffen wir hie und daEchinospermum 
Lappula, A s per u g o p r o e um b e n s, Ceriuthe minor, Veronicaagrestis, 
Melandryum noctiflorum. 

Aus dem Schlacketiwerth'schen her schreitet die haufige Pastinaca opaca 
fort, es fehlt naturliuh auch nicht Thlaspi alp est re, selten kommt hier Chae- 
''ophyllum aureum oder Geranium silvaticum, stellenweise auf den 
Wiesen Trollius europaeus, Parnassia palustris und Astrantia 
maior vor. 

Bosonders iuteressant pflegt die Flora der einzelu stehenden Basaltberge zu sein. 
Auf dem Seeberg oberhalb dem linken Egerufer zwischen Kaaden und K16- 

sterle ist auf dem grasigen Hange am Fusse zahlreiches Trifolium stria- 
tum, sonst Scirpus compressus und holier Hieracium Schmidtii er- 
wahnuugswert. Auf dem Goldberge am linken Egerufer bei Kaaden ware auf Ba- 
salt in erster lleihe Stipa pen n at a, sodann die zahlreiche Orobanche are- 
laria, ferner AnthericumLiliago, Thesium linophyllum, Hieracium 
Setigerum (selten), Ach yropiior us inaculatus (auf einem Feldrain am 
^usse) zu verzeichnen. 

Auf dem nahe gelegenen Hirschberge wiederholen sich die erst genauuten 
yier Arten; ihneu gesellt sich die hiiufige Scorzonera hispanica, holier dann 
Hieracium collinum und Stachys recta bei. Auf dem Langen Berg wachst 
ausser der vorletzt erwiihnten Art auch Trifolium rub ens und gesellig Po- 
tentilla recta. Unterhalb, bei Seehiiusel treffen wir auch Epilobium tetra- 
gon um und weit nordnordostwiirts auf dem Kleinen Purberge Asplenium ger- 
'nanicum (nut Eltern), Ventenata  avenacea und Cirsium eriophorum. 

Am rechten Ufer der Eger riihmt sich einer gewahltesten Flora der Bur- 
berg mit schonen Basaltfelsen. Die interessantesten Arten dieses felsigen Berges 
Bind: der prachtvolle Dianthus caesius (submontan, auf den gegen W gele- 
genen Felsen), Veronica austriaca (pontisch, ebeufalls auf dem westlichen 
Hange), Hieracium graniticum var. quarciticuin (auf den Felsen der 
Nordseite), uberdies Alyssu in saxatile, Pulsatilla prateusis, Lactuca 
Perennis, Koeleria gracilis, Melica ciliata, Bupleurum falcatuin, 
Silene Otites, S. nutans var. glabra, Teucrium Botrys, Stipa pen- 
nata, Bruuella grandiflora, Carex humilis, Trit ic um glaucum, 
^•y simuin ciepi difoli u m, Hieracium cymosum, Anthericum Lili- 
ago und ramosum, Thesium linophyllum, Asperula galioides, Tha- 
Jictrum minus, Avena prateusis, Carex Schreberi, mehr im Schatten 
Hypoohoeris maeulata, Clematis recta, Galium cruciata, Ornitho- 
Kalum tenuifolium. 

Bei Sosau kommt auch Asperula cynanchica und Teucrium Cha- 
maedrys vor. 

Auf dem Heiligen Berg (am linken Egerufer) wachst auch Achillea no- 
'''lis und Med i cage minima, von den angefuhrten Arten auch Pulsatilla 
Piatensis. 

9* 
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Zerstreut erscheinen in diesem Striche Scabiosa ochroleuca und CO- 
lumbaria, Chondrillajuncoa, Arabis hi rs tit a, Cytisus nigricans, 
in den Feldern seltener Aphanes arvensis. 

Den grossten Teil des Vorlandes des Erzgebirges nimmt aber das Komo- 
tau—Dux—Teplitzer Braunkohlenbocken ein, welches heutzutage grosstenteils kul- 
tiviert ist. Da uns eine Schilderuiig aller charakteristischen Lokalitiiten zu weit 
fiihren wiirde, wollen wir uns auf eine allgemeine Uebersicht  beschninken. 

Die Kulturverhaltnissc wurden schon in Hauptziigen auf den S. 84 bis 80 
angefiihrt. Es eriibrigt uns daher in erster Reihe alle Feldpflanzen und Ruderal- 
arten anzufuhren. Wie wir schon friiher erwiihnt haberi, ist in diesem Toilc die 
Ruderal- und Feldflora reich entwickelt, im eigentlichen Gebirge aber nur durch 
einige Ubiquisten vertreten. Wir fiihren daher erst an dieser Stelle audi jene 
Arten an, die in das eigentliche Erzgebirge emporsteigen. Dabei sind die Ruderal- 
pflanzen durch ein vorangesetztes A gekennzeich.net, den wichtigen Arten ist ein 
! beigefugt. Zu den Feldpflanzen, die in folgendem Verzeichnisse nicht besonders 
bezeichnet sind, rechnen wir auch einige liings der Wege, auf den Feldrainen 
u. s. w. vorkommende Arten. 

Lathyrus tubcrosus bei Teplitz und Schlackenwerth. 
Vicia villosa zerstreut, im Erzgebirge noch in der Hohe von uber.760»* 

(bei Sonnenberg). 
Potentilla anserina ist in dem Vorlande des Erzgebirges in der var. 

discolor sowie auch concolor verbreitet. Im eigentlichen Gebirge kommt aber 
nur die erstere Varietiit vor. 

Aphanes arvensis im Vorlande des Erzgebirges sehr zerstreut (Teplitz, 
Ossegg, Ober-Leutensdorf, Rothenhaus, Komotau). 

A Conium maculatum im Ganzen selten, z. B. bei Ossegg una 
Rothenhaus. 

A Cerefolium sativum: im Schlossparke von Rothenhaus und auf 
dem Teplitzer Schlossberge in der Varietiit leiospermum, bei Komotau und 
Sporitz in der Varietiit trichospermum. 

A A n t h r i s c u s vulgaris bei Teplitz,   Rothenhaus und Komotau. 
! Scandix Pecten Veneris bei Teplitz und Dux. 
Caucalis daucoides selten, wird von Schlackenwerth angegeben. 
1 Tordylium maximum: Kulm bei Teplitz, eine charakteristische pon- 

tische Pflanze. 
! Pastinaca opaca nur im sudwestl. Teile aus dem Schlackenwerth'schen 

in das Egerflussgebiet. 
Falcaria Rivini und Eryngium cam pest re im Vorlande des Erzge- 

birges im Ganzen hiiufig. 
A Malva bore a lis zerstreut, im Erzgebirge noch bei I'etschau. 
Melandryum noctiflorum  nur im Vorlande des Erzgebirges. 
! Vaccaria parviflora   nur in  der weiteren Umgebung  von Komotau. 
! Arenaria  *leptoclados soil bei Mariaschein vorkominen. 
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Spergularia Morisonii bei Teplitz  und Schlackenwerth. 207, 

Reseda lutea und R. luteola im Vorlande des Erzgebirges im Ganzen 

selteu. 
Diplotaxis muralis bei Teplitz. 
Conringia orientalis bei Komotau. 
Erysimum repandum bei Teplitz und bei Komotau. 
Neslia paniculata im Erzgebirge noch in dor Umgebung von Pressnitz. 
A Cardaria Drab a im Vorlande des Erzgebirges   sehr  zerstreut,   fehlt 

in ganzen Distrikten. 
Lepidium cam pest re und   rude rale zerstreut im Vorlande des Erz- 

gebirges. , e. „ 
ICoronopus Ruellii im Vorlande des Erzgebirges an mehreren Stellen 

so bei Teplitz   Dux, Rothenhaus, Komotau. 
Thlas'pi perfoliatum nicht hiiufig z. B. bei Teplitz und Komotau. 
IFumaria rostellata im niederen Erzgebirge ziemlich verbreitet, in sei- 

Detn Vorlande seltener. 
Fum aria Schleicher! bei Rothenhaus und Teplitz,  wo audi  F.   Vail- 

1 a n t, i i angegeben   wird. . 
! My os urns   minimus    im   Vorlande   des   Erzgebirges  zerstreut,   nicht 

hiiufig. 
Adonis aestivalis f. citrinu8 bei Komotau und Kaaden. 
lAjuga   Chamaepitys:   an.   Fusse  des  Teplitzer Schlossberges.    Erne 

(•'harakteristische pontische  I'flaiize. 
Marrubium vulgare nur in warmeren Lagen und im Ganzen selten. 
! C h a e t u r u s m a r r u b i a s t r u m : Wege bei Tschausch und Kopitz ! 
Veronica hederifolia var. triloba im Vorlande des Erzgebirges sehr 

zerstreut. 
Veronica opaca bei Komotau und Mariaschein. „,,,••,, 
Antirrhinum   Orontium   und   Linaria   arvensis   im Vorlande des 

Erzgebirges und dessen niedrigsten Lagen  zerstreut. 
ASolanum    nigrum    f.     chlorocar p urn    und     1 u te n m    sowje 

A Sol    a latum bei Komotau.    Die letztgenannte Art soil auch oberhalb Eioh- 

Wald vorkommen. ,.   .•   •,       ,       T?,.»,,QK;,.„OU INonnea Pulla in den wiirmsten Lagen   des Voilandes   des   E.zgebnges 

seltener. 
Cerinthe minor wie die vorige Art. 
Echinospermum Lappula im Vorlande des Erzgebirges  hie   und   da, 

seltener. 
Asperugo pr ocu mbens ahnlich wie die vorige Art 
! E c h i n o p s s p h a e r o c e p h a 1 u s, eine charakteristische pontile Pflanze, 

lit von Komotau angegeben, wo er aber mit Riicksicht  auf ,sein spora.h ches Yo>- 
kommen (zum erstenmale wurde er in einem einzigen Exemplare beobachtet!) kaun, 

Ui'sprttnglich wild ist. 

7  ^Herniaria hirsuta wurde von Hoffmonn bei   Jo«hta»t.l *^**£J$£ 
'Makonkj (1'rodr. 489) halt diese Angabe - und dies nut yollem R»cbt - to unwahrscneml.cb. 
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Pulicaria vulgaris im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes zerstreut. 
lPodospermum J a c q u i n i a n u m besonders in der Koinotauer Ge- 

gend ziemlich haufig (auch bei Ossegg), wo das P o d 0 B p. 1 a c i n i a t u m, das 
wiederum von Rothenhaus und Teplitz angfgeben  wird,   fast   vollstiindig   fehlt.208) 

Tragopogon maior nur im Vorlande des Erzgebirges. 
Crepis rhoeadifoli a (ein pontischer PflanzentypusI) bisher bios bei Dux 
AXanthium strumarium bei Eidlitz uuweit von Komotau ; daselbst 

auch X. spinosum. 
AAlbersia Blitum bei Teplitz und in Kulm bei Karbitz. 
APolycnemum arvense im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes zer- 

streut (bei Teplitz, Komotau). 
Vorzugsweise in dem Braunkohlenbecken auf den schwarzlichen Flachen des 

stinkenden Kohlenstaubes, auf den verlassenen Halden und Schachten odcr tiber- 
haupt auf unbebautem Boden ist der grosse Reichtum an Ghenopodiaceen sehr 
charakteristisch; in dieser Beziehung steht das Voiiand des Erzgebirges dem 
Mittelgebirge nicht nach. Es wachsen hier A Chenopodium Bonus Henri- 
etta, hybrid urn, glaucum, album, Vulvaria, polyspermum liberall 
haufig, tiberdies aber auch A Chen, rubrum, murale, urbicuin, rhombi- 
folium, opulifolium, ficifolium. 

Auch A Atriplex   rosea und nitens sind stellenweise sehr verbreitet. 
A Mercurialis annua nur stellenweise im Vorlande des Erzgebirges 

(so z. B. bei Ossegg). 
A Euphorbia Esula kommt im eigentlichen Erzgebirge noch oberlialb 

Petschau und Sonnenberg vor. 
A Euphorbia falcata bei Teplitz und Ossegg. 
A Euphorbia exigua zerstreut. 
lMuscari botryoides in der Umgebung von Mariaschein an mehreren 

Stellen, meist in Feldern und wohl urspninglicli. Im Konventgarten in Ossegg nur 
verwildert. 

Oagea arvensis sehr zerstreut, z. B. bei Schlackenwerth, Komotau, 
Ossegg. 

Bromus arvensis am Rande des Eidlitzer Busches bei Komotau. 
Bromus commutatus bei Karbitz, Mariaschein und wohl auch ander- 

wiirts. 
Sclerochloa dura: zwischen Komotau und Eidlitz. Soil auch bei Teplitz 

vorkommen. 
Ventenata avenacea bei Klostergrab und dann im Egerflussgebiete 

bei Kaaden und Klosterle. 

Hieher schliessen wir auch eine Reihe von meist zufallig verwilderten oder 
eingeschleppten Arten an, von deuen einige mit der Zeit von ihren Standorten 
verschwinden, wogegen andere sich noch intensiver als viele heiinische Arten 
vermehren. 

Cytisus Laburnum: verwildert bei Eiseuberg. 

»"•) Vrgl. tlbrigens K. Domin „Das bobm. Mittelgebirge" a. a. 0. B. 47, Iieuss, „Skizze" S. 00. 
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Coronilla cruenta wurde wahrscheinlich nur durch   einen  Irrtum   von 
dem Teplitzer Schlossberge angegeben.209) 

Spiraea opulifolia auf deui Teplitzer Schlossberge. 
Spiraea salicifolia in Gebiischen langs des Baches in Joachimstal. 
Poterium muricatuni auf Bahndiimmen bei Klosterle haufig. 
Rosa eglanteria in Ziiuuen in Komotau. 
Sedum s pari urn zerstreut, noch bei Joachimstal. 
Levisticum   officinale   wird   oft in den Gebirgsgartcheu kultiviert 

und verwildert zuweilen, so z. B. bei Gottesgab, Ullersloh und anderwiirts. 
Archangelica   officinalis   ahnlich wie die vorige   Art,   aber   seltener 

(Z. B. Neudek, Kaff). 
Staphylea pinnata bei dem Steinteich unweit von Komotau in einem 

Zaune verwildert. 
Rhus toxicodendron bei Rothenhaus. R. Cotinus bei Eisenberg verwildert. 
Linum austriacum wurde vor Jahren auf der Friedhofsmauer in Dux 

beobachtet. 
Geranium pyrenaicum im Vorlande des Erzgebirges hie und da, so bei 

Mariaschein, Graupen, Teplitz, Rothenhaus, Komotau (Oberdorf). 
Impatiens glanduligera einzeln verwildert (in sehr stattlichen Exem- 

plaren) bei dem Bache unweit von Konigswald. Sie stammt aus Ost-Indien. 
lies per is matronalis hie und da zulallig verwildert; im Eidlitzer Eich- 

busche hiilt sie sich schon seit Jahren. 
Ranunculus Steveni, eine siideuropaeische Art, wachst im Teplitzer 

Schlossgarten. 
Phacelia tanacetifolia eine aus Kalifornien stammcnde und in neuerer 

Zeit als vorziigliche Bieuenpfianze mehrfach angebaute Art, trifft man bei Schon- 
Und verwildert an. Vrgl. S. 92. 

Mentha   viridis haufig langs der Bache von Konigswald bis Tetschen, 
auch bei Klostergrab (Katzendorf) und Telnitz. 

Linaria cymbalaria bei Mariaschein 
Mimulus luteus eine aus Nordamerika stammende Art, ist stellenweise 

eine Charakterpflanze der Wiesengriiben im Streifcn des erzgebirgischen Vorlandes 
geworden. Er kommt in Menge unterhalb Eisenberg, dann bei Ullersdorf unweit 
von Gorkau, sowie bei Kopitz, Rosenthal, Ober-Leutensdorf vor. 

Mimulus moschatus: nach Laube im Erzgebirge. 
Centaurea solstitialis: seiner Zeit in einem Kleefelde bei Teplitz, 

bei Komotau. 
Chrysanthemum Parthenium haufig, stellenweise auch auf  den Ab- 

hiingen des Gebirges bis zn 600 m. 
Aster Novi Belgii zwischen Gorkau und  Kaitz. 
Syringa   vulgaris zerstreut, z. B. in Gebiischen langs deb Baches bei 

Joachimstal. 
Specularia   Speculum   im   Konventgarten   in   Ossegg,  in   Geiniise- 

giirtchen bei Komotau. 
w>) Vrgl. Celakovsfoj Prodr. 073. 
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Rumex scuta t us wurde vor Jahren bei Sclilackenwerth beobachtet 
Parietaria o f f i c i n a 1. i s im Klosterhofe in Ossegg. 
Narcissus poet icus bei Komotau (Alte Seewiese). 
0 r n i t h o g a 1 u rn nut a n s: im Ossegger Klostergarten. 
T u 1 i p a s i 1 v e 81 r i s : im Teplitzer Schlossgarten, im Ossegger Kloster- 

garten, bei Mariascliein. 
Die Formationen der Teichflora. Fast fur den ganzen Streifen des erz- 

gebirgi«chen VorJandes ist ein reiclies Teichsystem mit zahlreicben, wenn auch 
meist kleineren Teichen, eharakteristisch. Sie beginuen schon in der Umgebung 
von Sclilackenwerth, eine ganze Reibe von ihnen treffen wir dann in der Umge- 
gend von Deutsch-Kralup, in der Niihe von Komotau bei Seestadtl, Kopitz, ape 
ciell aber in der Umgebung von Dux und Janegg; sie horen im weiteren nord- 
bstlichen Verlaufe des Erzgebirges auf, dort, wo sich dasselbe bei Karbitz und 
Tillisch am meisten dem bohin. Mittelgebirge anniihert. Diese ganze Gegend mit 
ausgedehnten noch im Herbste mit hunter Vegetation versehenen Wiesen, mit 
zahlreicben Teichen, in denen hie und da die dunkelgrunen Blatter der Wasser- 
rosen eine sclione Zierde bilden, von denen s.ch das Weiss der grossen Bliiten 
schon abhebt und deren Ufer von schonen ROhrichten und ganz am Bande von 
Bestiinden der Sumpfpffanzen geschmiickt sind, bietet einen sehr lieblichen Ein- 
druck. Nur die Central der Kohleninilustrie, wo der erstickende Ranch sich auf 
der Erde wiilzt und wo sich ausgedehnte Gruben und Vertiefungen, Zeugen 
des eheinaligen Kohlenbaues, ausbreiten, wo auf den Schlackenhalden eine niclit- 
schdne Ruderalfiora wuchert, machen eine unliebsaine Ausnahnie. Dai'iir kann sich 
diese Gegend eines schonen Hintergrnndes riihmen: einerseits sind es die langen, 
miichtigen Erzgebirgsriicken, anderseits eine Reihe von Phonolitli- und Basalt- 
kuppen des b'ohm. Mittelgebirges, die in verschiedenen Formen emporragen. 

Wir mussen hier natiirlich mehrere Formationen unterscheiden. In der 
F o r m a t i o n der W a s s e r p f 1 a n z e n waren liau[)tsachlich  zu nennen : 

Lemiia polyrrbiza zerstreut, stellenweise, so bei Dux, fiillt sie 
ganze Ttlrapel in der Niihe der Teiche aus. L. g i b b a wurde von Rothenhaus 
angegeben. 

Z a n i c h e 11 i a palustris sehr zerstreut, z. B. bei Dux. 
P o t a in o g e t o n p e c t i n a t u s in den Teichen bei Teplitz, P. o b t u s i- 

folius an mehreren Stellen bei Dux, I'ot. acutifolius selten (z. B. Stein- 
mulilteich bei Klein-Aujezd unweit von Teplitz), haufiger P o t. I u c e n s, c r i s p u 8. 

S p a r g a n i u in in i n i in u in in der flutenden Form (f. f 1 u i t a n s) selten, 
/,. B. bei Klein-Aujezd bei Teplitz, dann bei Sclilackenwerth (Rbderteich), in der 
terrestren Form bei Ossegg. 

Hydrocharis Morsus ranae sehr zerstreut, z. B. bei Dux und in den 
Kopitzer Teichen. 

El ode a canadensis stellenweise in Menge! 
Gall itriche hamulata in dem Bache bei Janegg zahlreich. Ueberdies 

ist sie von Teplitz und Mariascliein angegeben. C. stagnaljs zerstreut, aber 
an zahlreicben Stellen. 
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Utricular ia neglect a sehr selten, z. B. in einem Teichlein auf der Wiese 
zwischen Dux und Ossegg. Auf den Torfwiesen bei Kosten wird Utr. minor 
angegeben. 

Ranunculus fl u i t an s bei Karbitz und Teplitz. 
Nymphaea Candida zerstreut, aber in vielen Teichen. 
Elatine triandra bei dem Barbara-Teiclie bei Dux in it, sehr zahlreicher 

Elat. liexandra. Daselbst trifft man bei gunstigen Standortsverhiiltnissen audi 
El. Hydropiper und die robuste El. Alsin astr u m, die audi in dem Stein- 
teich bei Komotau und in dem   grossen Udwitzer Teiche vorkommt. 

Eine genaue Scbilderung dev VegetationsverhiUtnisse der grossten Teiche 
ware eine unendliche Wiederholung derselben Arten in verschiedener, meist aber 
zufalliger Anordnung und wiirde nicht einmal seinem Zwecke genug tun, da eben die 
kleinsten, meist namenlosen Teichlein und Siimpfe die gewiihlteste Flora benerbergen. 

In der Rohrichtformation dominieren meist Rohrkolben (Typha latifolia, 
a 11 g us t i fo 1 ia), beide Arten zimlicli haufig und grosse Fliichen einnehmend, 
keben ihuen haufig l'hragmites communis, Glyceria spectabilis, 
S c i r p u s lacustris (nicht uberall), Acorns C a 1 a ni u s (verhaltnismiissig 
Seltener) und Butomus umbellatus (bios in den Duxer Teichen). Im seichteren 
Wasser siedelt Sagittaria sagittifolia (audi nur aus der Duxer Gegend 
bekannt),Gl yceria aqua til is (hie und da), Scirpus palustris, Sparganium 
r a mo sum. Sparg. simplex bildet seltener, so z. B. zwischen Ossegg und Dux 
auch grossere reine Bestande im seichten Wasser oder audi auf sumphgen Stellen, 
!>lso unter ganz ahnlichen Stand ortsverhaltnissen wie Elatine Alsinatrum. Audi 
einige Seggen — so •/,. B. Carex el ongata bei Janegg und Oar ex canescens 
beiin Steinteicli — dringen niitunter ziemlich tief in den Teich liinein. Sonst 
yharakterisieren die Randzone der Teiche die haufige Cicuta virosa, (chara- 
kteristisch und wichtig fur diesen ganzen Streifen!), d«nn Peucedanuni 
P a 1 u s t r e (auch zierolicli haufig), oft P o t e n t i 11 a p a 1 u 8 t r i 8, A 1 i s m a 
p 1 a n t a g o, M e n t h a-Arten-, Epilobien (besonders E p i 1 o b i u m p a r v i rl o r u in 
aber auch hirsutum, obscurum u. a), Lycopus europaeuS, Lythrum 
Salicaria, 0 en ant he Phellandrium (zuweilen bis tief im Teiche drinnen), 
auch Angelica silvestris, Bidens tripartitus, Stellaria palustris 
(seltener), Naumburgia thyrsiflora (zerstreut), Carex l's e u do cy perus 
(sehr zerstreut), cyperoides (haufiger), Equisetum liinosuni oder palustre 
(stellenweise in ganzen Bestiinden), Eriophorum angu sti folium. 

Interessant 1st es, dass zuweilen ein Phragmitetum aus Sphagnuniteppicheii 
,!llM»orwachst und auch in Wiesen niit zahlreichem Torfmoos allmahlich iibergeht. 

Die Formation der niedrigeren Sumpfpflanzen ubergeht meistenteils in feuchte 
diesen, auf de'nen haufig Achillea Ptarmica, Myosotis caespitosa, Lotus 
"''ginosus, Sue c is a pratensis, Par na ssi a palustris, 1) e s c h am p s i a 
caespitosa, Juncus silvaticus, Silau s pratensis, Viola palustris 
u- ii. anzutreffen sind. 

Die Formation des nackten Teiehbodens pflegt auch haufig entwickelt zn 
Sein, hat aber bei Weitem nicht eine so charakteristische Auspragung wie in 
8udb6hmen, obzwar die Standorte oft gleich gunstig  zu sein scheinen.   Manchmal 
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beherrscht die frei gewordenen Platze nur der widerwiirtige Bi den s t riparti tus, 
anderswo vermehfen sicli rasch A lopec,urus fulvus oder oinige Polygonum- 
Arten. Manchmal ist diose Formation auch auf dem Kohlenstmbe, der den Boden 
von kleinen Teichlein und Tiiinpeln hildet, ziemlich typisch entwickelt. Es iiber- 
wiegt nicht selten Gar ox cyperoides in einer niedrigen Form, rnit ihr Cheno- 
podium g 1 :iucu in, Ituniex aureus, P o t e u t i 11 a S u p i na, an feuchteren 
Stellen oder im seichten Wassor Ranunculus sceleratus. Heleocharis 
a c i c u 1 a r i s bildet freudig griine, ausgedehnte weiche Teppiche. Seltener erscheinen 
Elati ne-Arten, so bei dem Barbara-Teiche in Dux alle 4 bohmischen Arten, 
die allerdings nur bei giinstigein Wasserstande und auch dann nicht immer anzu- 
treffen sind. 

In der Niihe der Teiche breiten sich regelmiissig Siimpfe mit Gebiischen, 
eventual feuchte Haine aus. Neben den Weiden (besonders den Sahlweiden) 
spielen hier die Erlen, F r a n g u 1 a A 1 n u s, Zitterpappeln und Birken die 
wichtigste Rolle. Als Seltenhcit (aber gesellig) tritt, in dieseo Sumpfeu 
Calla palustris auf. 

Die Wiesenformationen sind in erster Reihe in Gestalt von schonen, stellen- 
weise in Sauerwiesen (so insbesondere in der Nachbarschaft der Teiche), zuweilen 
auch in Cariceta, Molinieta oder Torfmooswiesen iibergehenden Wiesen vomiippigen 
Graswuchs entwickelt. In der Briixer Gegend schliessen sich unserem Gebiete audi 
ausgedehnte Salzwiesen an, so z. B. bei Tschausch und Kommern, wo z. B. Lathyrus 
palustris, Atropis distans, Juncus Gerardi, Carex distans u. s. sr> 
wachst.210) 

Sonst miissen wir hauptsachlich folgende Leitarten der Wiesen im Streifen 
des erzgebirgischen Vorlandes nennen: 

! Lotus  uliginosus,   ziemlich   hiking. 
Deschampsia   caespitosa,   gemein 
Molinia varia, hiiufig. 
Carex  distich a und C. caespitosa 

im   ganzen    selten,    desgleichen    auch 

! Juncus silvaticus sehr hiiufig, 
stellenweise in charakteristischen Be- 
stiinden. 

Succisa pratensis verbreitet. 
Cirsiumcanum verbreitet, bildet 

oft Bastarde, besonders mit C i r s. 
p a 1 u s t r e. 

Po ten till a Tormentilla ziem- 
lich hiiufig, Pot. p r o c u m be n s, eine 
Vorgebirgs- und Gebirgsart, zerstreut, 
Pot. p a 1 u s t r i s an feuchten Stellen 
nicht selten. 

Sanguisorba officinalis, ge- 
mein. 

Colchicum autumnale verbreitet, 
bei Mariaschein wurde auch die im 
Friihjahre bliihende Form beobachtet. 

Centaurea Jacea, gemein. 
Pastinaca sativa, zerstreut. 

Heleocharis uniglumis. 
! Carex Buxbaumii selten, z. B. 

an mehreren Stellen in der Umgebung 
von Komotau bei Ullersdorf, in der Niihe 
von Teplitz und schiesslicli auch bei 
Rothenhaus (dieser Standort mir unbe- 
kannt). 

Angelica   silvestris,    im   Ganzen 
hiiufig. 

Geranium palustre, wie die vorige 
Art. 

Myosotis caespitosa, nicht selten. 
Parnassia palustris, haufig. 
Thalictrum angustifolium, selten. 

2io) yrgi_ _g; xjomin, „Das bdhmische Mittelgebirge" a. a. 0. S. 93. 
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Stella via  pal u atria,   sehr zerstreut. 
Pedicularis palustris, zerstreut. 
Menyanthes trifoliata, nur an eini- 

gen Stellen, 
Mimul us lutens. Vrgl. 8. 135. 
! Silaus prat ens is,  im  gan/en liiiufig 

und   filters   auf   den   Herbst   tonange- 
bend. 

Triglochin palustre, sehr zerstreut. 
Epipactis palustris, sehr zerstreut, 

z. 11. Mariaschein. 
Orchis ustulata, selten, z. 15. Ma- 

riaschein. 
! Ficaria nudicaulis (ein ponti- 

scher Typus!) nur auf den Wiesen 
zwischen Janegg und Hundorf. 

Heutzutage sind leider schon viele natiirliche Wiesen in Kulturwiesen um- 
wandelt worden und von der ursprunglichen Flora ist natiirlich nur wenig erhalten 
geblieben. 

Im Streifen des erzgebirgischen Vorlandes sind auch die Hainformationen 
schon entwickelt, die dem eigentlicheii Erzgebirge fehlen Es sind dies zumeist 
Eichenwiilder, seltener Weissbuchen- oder geiuischte Haine, die eine gewahlte Flora 
beherbergeu. Aid bestes Beispiel kann uns der schon wiederholt botanisch durch- 
forschte Eidlitzer Busch niichst Komotau dieuen. Von den Oharakterarten fuhren 
wir an: 

(Die mit einem vorangesetzten Stern bezeichneten Arten bevorzugen lichte, 
tfockenere Stellen.) 
!! Pot en til la   Bouquoyana   (zahl- 

I'eich am siidlichen Rande). 
P. canescens, * Pot. recta (ob- 
scura). 

Melampyrum cristatum. 
!! Lactuca que rein a (pontisch). 
1 Omp halo des scorpioides. 
Corydalis fabacea. 
Lathyrus montanus, niger. 
!Bupleurum longifolium. 
* Peucedanum Cervaria. 
v icia pisiformis. 
' Geranium divaricatuni. 
»icia cassubica. 
Galium silvaticuin. 
" i n c a minor. 
Myosotis hispid a. 
^entaurea Phrygia. 

Geranium columbinum. 
' Hierochloe australis (nicht hau- 

%). 
'! Veronica   spuria   (einziger  boh- 

mischer Standort). 

* Veronica spicata (auch die f. in- 
tegerr i ma). 

Ver. Teucrium. 
! * Inula britannica var. sericeo- 

lanuginosa. 
Allium rotundum. 
Arnica montaua. 
Luzula pallescens. 
! * Campanula bononiensis. 
* Androsace elongata. 

! * Orobanche cary opliyllacea. 
Erythraea Centaurium. 
Viola c o 11 i n a. 
Trifolium ochroleucum. 
* Hieracium   praealtum,    cymo- 

s u m. 
Hier. laevigatum. 
* Dianthus Armeria (auch der Ba- 

stard D. Hellwigii). 
* Koh 1 rauschia prolifera. 
! *  Dictamnus   albus   (selten   am 

Nordrande). 
Chaerophyllum bulbosum. 

Lig ustrum vulgare,  IPrunus   Charna ecer asus,  Rosa  gallica, 
Sepium. 
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Am Rande des Eidlitzer Eichbuaches, in dem audi der Originalstandort fiir 
Galium bo r e ft 1e v a r. u m b r o a u in ist, wachst uoch Bromui a r v e n s i s, 
Carexcurvata, L a c t u c a s a 1 i g n a, C e r i n t h e minor, ! T h y m u s 
Lowyanus, V a c c a r i a parviflora, ferner auf den Rainen und kleinen Leh- 
nen Podospermu m J a c q u i n i a n u m (zahlreich), ! A v t e m i s i a pontic a, 
C e r a s t i u in glomeratu m u a., liings des Weges nach Komotau X a n t h i u m 
StrumariuiD und a p i n o • s u m. 

Iin Ganzen mussen wir sageu, dass sich diese Gegend mit ihren zahlreichcn 
pontischeu oder (Iberhaupt tliermophilen Arten eng dem eigentlichen Mittelgebirge 
auschliesst, wie dies beaonders die Hainformation und die Formation der kurzgra- 
sigeu, sonnigen Lehneu (Hugel) boweiat. Kin wesentlicher Unterschied macht sich 
bios in der Wiesen- und Teichflora bemerkbar. 

Die Stadt Komotau selbst ist reich an zahlreichen Ruderalpflanzen; als 
Beispiel fiihren wir zahlreiche S o 1 an u m, ferner Coronopus R u e 11 i > 
Echinospermum Lappa la, Asperugo procumbens an. Sonst 
treffen wir iu der Umgebung von Komotau zahlreiche der Flora des Erzgebirges 
fehlende, im Mittelgebirge aber verbreitete Typen wie T h 1 a s p i p e r f o 1 i.a t u m, 
Reseda luteola, Erysimum repanduin (z. li. bei Michanitz), Poa 
bulbos a, G a g e a minima (audi im Eidlitzer Eichbusche), Allium v i ne- 
a 1 e (bei Eidlitz), S c o r o d o p r a s u m, I' i c r i s h i e r a c i o i d e s, No n n e a 
P u 11 a, B r u n e 11 a g r a n d i f 1 o r a, C e r a s t i u in b r a c h y p e t a 1 u m, s e- 
m i d e c a n d r u m, g 1 u t i n o s u m, M a 1 v a p u 8 i 11 a, M y o s o t i s s p a r s i- 
f 1 o r a (in Gebiischen), versicolor u. a C a r duus a c a n t h o i d e s ist hier 
verbreitet. 

Der Tachernowitzer Eichbuach ist floristisch weit firmer als der Eidlitzer; 
es wachst z. B. dortselbst T r i f o 1 i u m o c h r o 1 e u c u in, B r u n e 11 a 1 a c i- 
n i a t a, Geranium s a n g u i n e u m. Die phytogeographiseh interessanteste Art ist 
hier aber die pontisch-danubiale Carex nutans, die hier in feuchten, lettigen 
Graben wachst. Auf feuchten Wiesen ist hier ferner Viola pumila und He- 
1 e o ch a r i s u n i g 1 u m i s, in der Teichflora L y t h r u m h y s s o p i f o 1 i u in (pontisch) 
und C e n t u n c u 1 u s minimus bemerkenswert. Sonst wird noch aus der Umgebung 
von Tschernowitz z. 15. in der Wiesenflora die halophile Plantago maritirna 
und von den grasigen Lehnen der Thermophyt Cirsium eriophorum ange 
geben. 

Im Uebrigen nennen wir noch aus der Umgebung von Komotau Nauffl" 
burgia thyrsiflora und Carex Buxbaumi i211) (Alter See), bei dem gros- 
sen Udwitzer Teiche Iris Pseudacorus, E latino Alsinastrum, I'eplis 

Portula, auf den Wiesen Lotus uliginosus und Potentilla procum- 
bens,   auf den sandigen Durchtrieben Polycnemum ar venae. 

Bei Sporitz, wo liings der Hiiuser Anthrise us vulgaris und Cere- 
folium sativum (trie hosper mum) vorkoinmt, hat einen interessanten Stand- 
ortCnidium   venosum. 

2U) Dieselbe soil aucb bei  Tschernowitz  {Knaf),   Rothenhaus   (Fischhauswiesen,  Both) 
Erwenitz   (Roth)   und   Klostergrab   {Winkler)   vorkommen.    Vrgl.   Rents jun.   „Skizze" S. 96 '" 
Winkler in Oester. Hot. Wochenbl. 1857 S. 244. 
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Kleinere Haine breitea sicb noob anderwarts am Fusse des Erzgebirges aus, 
dieselben beherbergon aber nirgends eine so gewiiblte Pflanzengesellschaft wie iu 
der weiteren Umgebung von Komotau. Der Sicb von Osseg in der Richtung gegen 
Brucb binziehende, ausgedehnte „Eicbbusch" besteht teils aus Eichen, am Rande 
aber meist aus Kiefern (daselbst uberwiegt nicht selten ein Brombeerunterwuchs) ; 
eingesprengt sind zalilreiche Birken. DerUnterwuchs (Potentilla Tormentilla, 
1> r o c u m b e n s (!), Veronica Oh a m a e d r y s, 0 o n v a 11 a r i a m a j a 1 i S, Soli- 
dago Virga aurea etc.) weist aber einen balbxerophileu Charakter und wenige 
echte Hainjiflanzen auf. Stellenweise besteht der strauchige Unterwuchs aus zahl- 
I'eicher F r a n g u 1 a A 1 n u s. 

In dem Eichbuscbe bei Janegg wiichst z. B. Melampyrum cristatum, 
L a s e r p i t i u m p r u t e n i c u m, I) i a n t h u s silvaticus, superbu8, A s p e r u 1 a 
tinctoria, Gentiana Pneumonanthe. 

Sonst kommt in der Umgebung von Janegg von den thermophilen Arten auf 
den Lehnen und Kainen Salvia nemorosa, Trifolium parviflorum, stri- 
atum, in den Feldern Scandix Pecten V eneris, bei Looscb Bupleururn 
rotundifolium  und Allium rotundum vor. 

In der Umgebung von Teplitz konzentrieren sich tiberhaupt zahlreiche thermo- 
phile Arten. Selbst der Schlossgarten mit einem schonen Teichlein (bei ihm 
Carex cyperoides, Cyperus fuscus, im Wasser Pota mogeto n pecti- 
n a t u s) beherbergt einige Hainpflanzen, so Brachypodium s i 1 v a t i c u m 
Und Cephalanthera pallens, ferner die verwilderte Tulipa silvestris, an 
freien tStellen dann Verb as cum  Blattaria. 

Auf dem Wachholderberg, siidlich von Teplitz, treffen wir Lathyrus 
"Kintanus (am Fusse), Betonica vulgaris, Chrysanthemum corym- 
bosum, an den Eichen den scbraarotzenden Lor an thus europaeus. Der 
Thurner Park (Eichbusch) beherbergt schon eine gewahltere Flora, so Hieracium 
barbatum (auf Porphyr) zwiscben H. silvestre, Dip sac us laciniatus (auch 
bei dem Prasetitzer Bache), Bupleurum longi fol i urn, Laserpitium lati- 
folium, Inula Conyza, Genista germanica, Lathraea squamaria, 
^romus asper, Triticum caninum, Viola odorata, Astrantia major, 
Geum rivale. Im Probstauor Park, wo an den Eicben wiederum Loranthus 
Schmarotzt, treffen wir neben gewohnlichen Hainpflanzen wie Hepatica triloba, 
A. s a rum ouropaeum, Viola odorata, Lathy rus niger auch Viola mira- 
bilis, Myosotis sparsiflora, Cardamine Impatiens, Thalictrum 
angustifolium. Bei dem Teichlein, in dem auch Wasserrosen wachsen, treffen 
w>'' Peucedanum palustre. 

Bei Probstau wird von den Torfwiesen Drosera rotundifolia, Viola 
Nlustris und auch Rliy ncbospo r a alba212) (soil auch bei Judendorf und 
Kosten vorkommen) angegeben. Im Uebrigen wiichst hier auf den feuchten Wiesen 
" r 011 i u s euro p a e u s und J u n c u s silvaticus. 

fn den Graben bei Probstau kommt Epilobium palustre var. 
byssopifolium (neben der var. Schmid tianum) vor, eine Form, die durcb 
lAre Hauptverbreitung uur dem Gebirge angebbrt. 

"*) Ich konnte leider diese Lokalitatcn nicht nalicr untersucheii. 
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Je naher wir an das Mittelgcbirge herantreten, eine desto grossere Anzahl 
von thermophilen Arten konnen wir beobachten. Einige Haine irn Streifen cles erz- 
gebirgischen Vorlandes sind fast durchweg nicht von jenen des Mittelgebirges ver- 
schieden. Es ist uberhaupt umnbglich, hier eine scharfe Grenze zwischen diesen 
beiden Gebieten zu Ziehen. In clieser Grenzzone befindet sich auch die ostliche 
Umgcbung von Bilin, wo wir z B. in dem bekannten Monchsbusch Viburnum 
Lantana, Pulmonaria an gust if oli a, Peucedanum Cervaria, Laser- 
pitium lat if olium, Lathyrus versicolor, in on tan us, Thesium lino- 
phyllum, Dianthus superb us, Cirsium pannonicum, Asperul a tin- 
ctoria, Aster Linosyris, Allium vine ale, Scorzonera humilis, Rosa 
trachyphylla antreffen. Es ist schon aus diesein Verzeichnisse zu ersehen, dass 
diese Lokalitiit in ihrer Gesamtphysiognomie von dem Mittelgebirge durcbweg nicht 
abweicht. 

Audi in der Umgebung von Teplitz iiberwiegt noch der Oharakter der 
mittelgcbirgischeii Flora; es ist hier auch typisch die Formation der FelsenpflanzeU 
entwickelt. Ostlich von der Stadt auf der Stephanshfdie treffen wir z. B Koele- 
ria gracilis, Melica ciliata, La ctuca viminea, Chondrilla juncea 
Saxifraga tridacty 1 ites und an grasigeu Stellen Barbaraea stricta. 

Der bekaunte, weithin sichtbare Teplitzer Schlossberg beherbergt von den 
Felsenprlanzen Hieracium S c b mi d t i i, Asperul a galioides, Gotoneastei' 
vulgaris, So r bus Aria, Pot en till a aren ar i a,'213) in der Formation der 
pontischen Lehnen Anthericum Liliago, Thesium pratense (auf der Schai- 
weide), Thymus praecox, Lowyanus, 1 anuginosus, Androsace e 1 on- 
gata (selten), Adonis vernalis (am Fusse), Arabia hirsuta, Erysimum 
durum, Viola co 11 in a, Hieracium cymosum, Geranium eolumbinuffl 
Seseli coloratura, Potentilla verna, Medicago minima, Trifolium 
striatum, Astragalus Cicer. Von den schattenliebenden Ptianzen erscheint 
z. B. Gagea minima, auf den Brachiickern am Fusse Ajuga Chamaepi tys> 
einzeln an den Feldrainen der Siidwestseite Nepeta nuda, in den Feldern Bu- 
pleurum rotund ifolium. 

Sonst miissen wir in der Umgebung von Teplitz noch folgende Arten nennen: 
aus der Ruderal- und Feldrlora, beziehungsweise aus der Flora der Raine una 
kleinen Lehnen: Sclerochloa dura, Horde urn mini num, A1 be r si a Blit um, 
Picris hierac ioid es, Tragopogon major, Galium tricorne (z. B. unter 
dem Schlossberge), Echinospermum Lappula, Myosotis versicolor, Ce- 
rinthe minor, Nonnea Pulla, Antirhinum Oroutium, Salvia verti- 
cil lat a, Marrubium vulgare, A nag all is coer u lea, Fura aria Vaillantii) 
Schleicheri, Thlaspi perfoliatum, Goronopus Ruellii, Conringi8 

orieutalis, Scandix Pecten Veneris, Anthriscus vulgaris, Lathyrus 
tuberosus. Von der Flora der grasigen Lehnen waren noch zu erwabnen: 
Andropogon Ischaemum, Anthericum ramosum (z. B. bei Prasetitz), 
Asparagus officinalis, Podospermum   laciniatum,   Artemisia   pon- 

m) Sedum rupestre var. reflexum (= var. viride) wurde einmal in einom einzif?en 

Rasen auf dem Siidabhange beobachtet. Wir konnen daher aein Vorkornmen daaelbst wohl ft*1 

run zufalliges halten. 
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Mca, Oentaurea axillaris, Asperula cynanchica, Veronica pro- 
strata, Salvia nemorosa, Stachys silvatica, Koh lrauschia proli- 
fera, F ale aria Rivini, Bupleurum falcatum (hiiufig), Rosa gallica, von 
den Hainpflanzen z. B. (Jorydalis cava, Adoxa moschatellina, Allium 
8 c o r o d o p r a s u in, Ornithogalum tenuifolium. 

In dem Galgenbusch wohnt Euphrasia lutea und Pirola rot und i- 
folia, bei Settenz Car ex stricta und weiter bei Ullersdoif Carex Bux- 
baumii, in dem sogen. „Kuhbuschu (nordwestlicli von der Stadt) Arnica mon- 
tana, Di an thus super bus, an den Eichen Loranthus, bei Judendorf Cre- 
pis praemorsa, Sanicula europaea, Dianthus silvaticus. 

Einige von den eben angefuhrten Arten wiederholen sich noch in der Urn- 
gebung von Mariaschein und Kulm, obzwar sie hier den Gesamtcharakter nicht 
mehr so stark beeinflussen. Bei Mariaschein sind besonders Muscari botryoi- 
des, Arenaria serpy llifoli a * leptoclados, Bromus commutatus, 
Orchis ustulata, Hier acium 1'loribundu in, aui dem sandigen Gneissdetritus 
Helichrysuin arenarium, bei dem nahen Ilohenstein Scirpus compre s- 
sus und bei Sobochleben Aristolochia Clematitis bemerkenswert. In der 
Uuigebung von Kulm kommt Omphalodes scorpioides, zahlreich! Tordy- 
'ium maximum (pontisch), langs der Strasse nach Mariaschein Teucrium 
Scorodonia, auf dem Kulmer Berge Corydalis cava, Campanula Cer- 
vie aria, Vicia tenuifolia und nordwiirts schon am Anfange des Erzgebirges 
Lunaria rediviva vor. 

Bei Karbitz erscheint auch die uns schon aus dem Gebirge bekannte Cam- 
panula latifolia (montan), auf den Wiesen Silaus pratensis, Carex 
caespitosa, Hieracium prate use, Scorzonera humilis, in den Feldern 
'eronica hedcrifolia * triloba, in dem Prodlitzer Bache Ranunculus 
fluitaus, an deniselben zahlreich Chaero phy 11 urn aromaticum und selten 
Ly thrum h y ssopifolium. 

Es eriibrigt uns schliesslich noch die teichreiche Gegend zwischen Ober- 
Leutensdorf und Briix, sowie die Duxer Umgebung kurz zu erwahnen. 

Das eharakteristischeste Teichsyxtem in der erstgenannten Partie breitet 
8'ch bei Kopitz aus. Von der Teichflora fiihren wir hier an: Equisetum limo- 
8,1 m, Rum ex Hydro lapathu in, Menyanthes trifoliata, Cicuta vi- 
r°sa, Carex Pseudocyperus, Mentha verticillata, Sparganium 
8>nip lex, ram os una, Oenanthe Phellandrium, Scutellaria gal ericu- 
*&ta, Sium latifolium, Sagittaria sagitti folia, Typha latifolia, an- 
8 ustif ol.ia, Ranunculus Lingua (hirsutus), Hydrocharis Morsus 
ranae, Potamogeton natans. 

An den Teichdammen, wo die kleinen, lieblichen Bliiten von Dianthus 
del to ides prangen, haben uiachtige Striiucher von Rubus plicatus und sub- 
ei'tv-ctus ihren Sitz aufgeschlagen. 

Auf den mehr oder weniger feuchten Wiesen wachst hier Myosotis 
Caespitosa (an mehreren Stellen), Cirsium canum, palustre (und Ba- 
yard), Lotus uliginosus, Viola palustris, Betonica officinalis, Erio- 
Phoruin angustifolium,   Potentilla palustris,   Stellaria palustris, 
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Pedicular is pal ust r is, Aclii'lea Ptarinica, Hieracium prat en se, 
Trifolium fragiferum, Angelica silvestris, Carduus crispus, Ga- 
1 i u in bore ale. An trockenen St'lien bei dem Julius-Schacht III. treffen wir 
auch Artemisia pontic a, V i c i a s e g e t a 1 i 8,   C e r a s t i u m g 1 o m e r a t u m. 

In der Duxer Gegend ist die Teichflora ebenfalls sehr schon entwickelt, so 
z. Ii. in Dux selbst bei dem grossen Harbara-Teiche, wo wir bei giinstigem Wasser- 
stande alle vier bdhmischen E latine-Arten, Stellaria palustris, Nauui- 
b u r g i a thyrsiflor a, an den benachbarten feuchten Wiesen Ii a n u n c u 1 us 

sardous an treffen konnen. Ueberdies waren von der Duxer Teichflora folgende 
Arten zu vei/eichnen: Hydrocharis Morsus ranae, Lemna polyrrhiza, 
trisulca (fiillt mitunter — wenn auch seltener — kleine Tiimpel aus), P0ta- 
rn ogeton o btus ifo 1 i u s, acutifo 1 ius, Utr i cu 1 ar i a neg 1 ecta (sehr selten), 
S a g i 11 a r i a sagittifolin, Iiutomus u m b e 11 a t u s, N y m p h a e a Candida, 
Zanichellia pallustris, Iiumex aquaticus, Roripaamphibia, Peuce- 
d a nu in pal ust re, Garex Pse udocy per us, cyperoides, rip aria, pani- 
culata (die zwei letzteren selten), Ranunculus Lingua, Peplis Portula 
u. s. w. Audi IiOtus tenuifolius wird von den feuchten Wiesen ange* 
geben.au) 

In den buschigen Sumpfstellen liings der Teiche, besonders in der Geselr 
schaft von Erlen, siedelt selten Calla palustris. 

Sonst ist die Unigebung von Dux besonders an liuderalarten reich (vrgl- 
S. 132). Von den thermophilen Pflanzen nennen wir aus dieser Gegend noch L»' 
vatera thuringiaca (nicht haufig), Ore pis rhoeadifolia (wiichst hier ^ 
R u d e r a 1 p f 1 a n /, e!), L a c t u c a  s a 1 i g n a, Salvia verticillat a. 

Bei dem Steinmiihlteich unweit von Teplitz treffen wir wiederum Ranun- 
culus Lingua und iin Wasser Potainogeton   acutifolius. 

Nacli Eeuat jun. „Skizze" 8. 30. auch bei Kosten und Klostprgru 
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Schneebruche im   Erzgebirge. 
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Erklarungf der Tafeln.215) '<S 

Taf. I. Hundertjahrige Sumpfkieferbestande bei Moldau. 

Ini Kalkofner Revier zwischen Moldau und Zinnwald breiten sich noch heut- 
zutage schfine Torfraoore aus, die grosstenteils von fast unzuganglichen Sumpf- 
kieferbestanden bedeckt sind. Die Surapfkiefern sind hier nicht vom geraden Wuchse, 
'hre Stiimme pflegea vielfach verbogen zu sein und tragen eine diclite dunkle 
Krone. Manche Stiimme beugen sich, wie das Bild zeigt, diclit ober der Ober- 
flaclie nieder und laufen dann parallel mit ihr bin und steigen erst dann scliief 
'linauf. Das vorliegende Bild bietet einen Einblick in die uralten, jungfraulichen 
Bestftnde, wo die einzelnen Stiimme einen ungewohnlich giossen Durclimesser er- 
'eichen und so diclit stehen, dass man sich nur mtihsam hindurcharbeiten kann. 
Itn Vordergrunde ist vorwiegend ausser der Moorpolster ein Vaccinietum mit zahl- 
•"eichem  Eriophorum  v a g i n a t u m  zu sehen. 

Vergl. auch S. 55, 61 und 128. 

Taf. II. Sumpfkieferbestande auf den Mooren bei Sebastiansberg. 

In den ausgedehnten Suinpfkieferbestiinden auf den Mooren bei Sebastians- 
berg treffen wir in mancheu Partieen die Sumpfkiefern mit stattlichen aufrechten 
Stammen von hohem Wuchse an. Diese hochwiichsigen Bestiinde der Piuus u 1 i- 
8 i n o a a, wie sie die Taf. II. veranschaulicht, weicheu aber von dem Begriffe 
nWald" bedeutend ab und sind naturlich von den Moorforinationen (Typus der 
^urnpfkiefer) nicht zu trennen. Die Stiimme sind nur iiusserst selten von ganz 
geradem Wuchse, gewohnlich streben sie mehr oder weniger scliief hiuauf. 

Vergl. ubrigens auch S. 55. 

Taf. III. Ein interessanter Fichtenbaum bei Ullersloh. 

Vereinsamt auf einer grasigen Lehne steht bei Ullersloh, fast im Siiden von 
Uiirringen,   in  der Niihe der Schule diese hohe, interessauto Fichte, welche vor 

un) Tafelu I., II., III.   sind Oiiginalaufnahnien   dcs Verfaasera, die Flatten ZU der Taf. IV. 
"id V. wiirdeii dem Verfasser von dem Forstadjunlct ESnig iiberlassen. 

10 
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Jahren, als sie bereits ein stattlicber Baum war, im ucteren Teile gespalten wurde, 
ohne jedocb zu Grunde zu gehen, worauf sie wiederholt von heftigen Windstiirmen 
gebrochen wurde und als Ersatz mehrere neue Gipfel an den seitlichen Aesten 
bildete, wodureh sie zuletzt eine eigentftmliche, kurioso Gestalt erhielt: Sie strebt 
niimlich mit einer ganzen Menge starker Gipfelzweige in die Hohe und gewinnt 
eine noch bizarrere Form (lurch verschiedenartige Verknotungen. 

Vrgl. audi S. 90. 

Taf. IV. „Anhang" im Erzgebirge. 

Dieses Bild fuhrt uns eine Waldpartie aus dem Nickelsdorfer Revier vor, 
wo die einzelnen Fichten hoch mit dem Anhang iiberlastet sind, sodass die meisten 
Gipfel stark gebogen sind und jeden Augenblick der schweren Last zu unterliegen 
drohen. „Anhang" oder „Anraum" wird im Erzgebirge der Rauhfrost an Bitumen 
genannt; er haust am argsten dort, wo die meisten Nebel herrschen und wo die 
Gegend von SO frei liegt. 

Siehe auch S. 37—38. 

Taf. V. Schneebriiche im Erzgebirge. 

Ein Blick in einen Fichtcnwald, wo Anhang und Schneebriiche gehaust haben; 
iiberall walzen sich samt den Wurzeln aus der Erde gehobene Stiimme, die stellenweise 
in ganzen Pyramiden aufgeschichtet sind. Din meisten der Wuth des Schnees und 
Sturms ausgesetzten B&ume sind entgipfelt; sie konnten der Ueberlastung der 
hohen angefrorenen Scbneemassen nicht widerstcihen. 

S. S. 37-38. 
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I. Geographisches Register. 

Seite 

1.  Das eigentliche Erzgebirge. 

Abertham     101-102 
Annatbal 92 
Assigbaebgrund s. Komotauer Grund 

Barringen     90 
Birken 116 
Breite Busch bei Telnitz 126 

Eichwald 124 
Kisenberg 117—118 

Fichtelberg 100 
Fleckenmtthlerbach bei Sonnenberg.   .   .     no 
Fleyh   .  .   • 123 
PJOssteich bei Eisenberg     119 

Gebirgsneudorrl 119 
Geiersburg 125 
Glasberg 88—89 
Gbhrn 123 
Gottersdorf 115 
Gottesgab 98—100 
Graupen 185 

Hammer 120 
Hassberg 107—108 
Hauenstein 102 
Hochberg     87 
Hofberg 103 
Holier Hau 102 
Huttenberg 184 

Joacliimstal 94—95 
Johnsdorf 120 

Kail 93 
Kalkofner Revier bei Moldati 123 
Keilberg 95 — 98 

Seite 

Klostergrab      122 
Kohling 91 
Komotauer Grund 112 — 114 
Kouigswald 127 
Krinsdorfer Grund      122 
Kulm 125 

Langewiese 122 
Launitz 120 
Lichtenstadt 87 

Merkelsgrun 89 
Moldau 122—123 
Muckenbcrg 125 
Muckenthurm 126 

Nesaelstein 119-120 
Neudek 91 
Niklasberg 122, 123 
Nollendorf 126 

Ober-Brand 129 
Ossegg 121 

Petschau 115 
Flatten 101 
Plessberg     92—94 
Pressnitz 106 
Puratein 102 

Quinau • 115 

Riesenburg 121 
TCothenhaus     116—116 
Kotbe Sudel bei Schmiedeberg     .   .   104—106 

Sadscbitz      115 
Schimberg 117 
Scbmiedeberg 104—105 
Schonwald 102 

10* 
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Sebastiansberg Ill 
Seeberg bei Eisenberg 118 
Seegrund bei Eichwaid 128 
Seeheide bei Neuhaua 91 
Sonnenberg 109 
Spitzberg bei Gottesgali 100—101 
Spitzberg  bei Pressnitz 106—106 
Stolzenhain 104 
Strobnitzberg      121—122 
Stiirmer Berg bei Niklaalierg    .   .   ,    188 —184 

Telnitzer Schlucht 1'25, 188 
Teltscher Schlucht 114 

Ulleraloli 90 
Ulmbach 108 

Weigensdorf 102 
Wieselsteiu 120-121 
Wiesental 108 
Wirbelstein      102 
Wistritzbach 87 

Zechberg 125 
Zecligrund 102, (10.'J) 
Zinnwald 128 

2. Das Vorland des Erzgebirges. 
Bruch 141 
Burberg     131 

Dux 144 

Egerberg 130 
Eidlitzer Eichbusch 139-140 

Galgenberg bei Schlaokenwerth .   .   .    129—130 
Galgenbusch 148 
G-rasberg 130 

Heidlesberg bei Schlackenwertb     129 
Heiliger Berg 131 
Heklberg 180 
Himmelstein 130 
Hirschberg 131 

Janegg 141 
Judendorf 143 

Kaaden    130—131 
Karbitz     143 
Klosterle 130 — 131 
Komotau 140 
Kopitz  . 143-144 
Ki'ihbuscli bei Teplitz 143 
Kulm 113 

Langer Berg 131 
Lichtenstadt 128 
TiOosch 141 

Mariasebeiu 143 
Moricbsbuseli 112 

Probstau 141 
I.'rodlitz •   .   . 143 
Purberg, Kleiner 131 

Schlackenwertb 128-129 
Schonlmrg 130 
Schwarzberg 180 
Seeberg 131 
Sporitz 140 

Teplitz 141, 142 
Teplitzer Schlossberg 142 
'l'linrrier Eichbusch 141 
Tscliernowitzer Eichbuucll 140 
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II.   Register der lateinisclien Pflanzennamen.*) 

Seite 

Acer Pseudoplatanus L 46 
Achillea  Millefolium  L.   Sbsp.   sudetica   Opiz 

(= Ach. Ilaenkcana Tausch)      70 
- nobilis  L H-. l;!1 

— Ptarraica L 137 

Aohyrophorus maculatus Scop 70, 82, 110, 115, 
181 

Aconitum Lycoctonum L        61 
— Napellus L 27, 78, 94, 101 
— Stoerkeanum Rchb 27, 76 
— variegatum L 40, 82, 101, 118, 116 
Acorus Calamus L l:t7 

Autaea spicata L       ....   45 
Adonis   aestivalis L 188 
— vernalis L 25, 142 
Agrostis canina L 87 
— rupestris All. 29 
— vulgaris With <!7 

Aira praecox L 84 
Ajuga Chamaepitys Schreb 1^;I> 1*2 
- pyramidalis L 26, 44, 112, 120 

— roptans L 41 
Albersia Blitum Ktli iM 

Alisma arcuatum Michal 12H 

Allium montanum Schmidt 180 
— rotuudum L 131),  141 
— Scorodoprasum L 443, 146 
— ursinum L 5,)> 122 
— vinoalc L I*" 
Allosurus crispus Bh »9 
Alnus iacana DC 124 

Scitc 
Alopeciirus prateiiais L 67 
Alyssum saxatile L     130, 131 
Amblystegium subtile llfl'm 51 
Anagallis coerulea Schrb 14*2 
Andreaea pctrophila Kbrh 53 
— Rothii Web. et Mohr 53 
Andromeda poliifolia L 27, 57, 65 
Andropogon Ischaeinum L 142 
Androsaoe elongata L 122, 139, 142 
Anemone ncmorosa L 45 
Angelica silvestris L 72, 137, 188 
 var. montana (Schloicb.) 72 
Antennaria dioica Grtnr 79 
Anthemis tinctoria L 84, 95 
Antbericum Liliago L 130, 181, 142 
— ramosum L     131, 142 
Anthoxanthum odoratum l< 67 
Antbriscus vulgaris I'ers 132 
Antbyllis Vulneraria L 84 
Antirrhinum Orontium L 133 
Aphaues arvensis L 116, 132 
Aquilegia vulgaris L 71 
Arabia brassiciformis Wallr 180 
— llalleri L 27, 10 
— birsuta Scop 132 
— petraea Link  
Arcbangelica officinalis Hffm.    .   .   . 
Arctostapbylos officinalis W. Or.  .   , 
Arenaria *leptoclados Rchb     132, 141 
Aristolocbia Olematitis IJ 143 
Armeria vulgaris Willd 84 

. 130 

. 135 
26, 45 

*) In diesem Register werden die meistcn, im allgemeinen lcilo ai igei tthrten Ajtei be 
rucksichtigt; aus dem speziellen Telle werden aber nur ,,ene Arten ziiiert, denen 1. * beson 
dere BemSrknngen bcigefugt sind oder die im Erzgebirge auf wenigen btandoten vorkommen. 
Hie und da werden auch Lokalitatcn solcher im Erzgebirge mebr 0/«J^^B'^'e^ 
Arten zitiert, auf welchen das Vorkommen der betreftendeu Pflanze aus irgend emem phytogco 
graphischen Grundc bemerkenswert ist. 
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Arnica montana L.    .   . 27, 70, 75, 82, 98,   189 
Arnoseris pusilla Gaertn 117 
Arrhenatherum elatius M. & K 68 
Artemisia pontica L. .   . 25, 115, 140, 142, 144 
Aruncus Silvester Kostel 27, 41 
Asarum europaeum L 43, 51, 82 
Asparagus officinalis L i.42 
Asperugo procumbens L 131, 133 
Aapcrula cynanchica L      131, 143 
— galioides M. B 130, 142 
— odorata L 50 
— tinctoria L 112, 141, 142 
Aspidium Braunii Spenn 27 
— Filix mas Sw 41 
— lobatum Sw 27, 73 
— Lonchitis Sw 27, 42, 126 
— spinulosum Sw 41 
Aster Linosyris Beruh 142 
— Novi Belgii L  135 
Astragalus Cicer L 142 
Astrantia major L 72 
Athyriura alpestre Mil.    .   27, 41, 48,  100, 101 
— Filix femina Ktb 41 
Atriplex nitens Schkubr 134 
— roseum L 134 
Atropa Belladonna L      I I, 51 
Atropis distans Griseb 138 
Avena pratensis L 131 
— pubescens Huds (18 

Barbaraea stricta Andz 142 
Bartramia itbypbylla Brid 55, 8! 
— pomiformis L 55, 81 
Batracbium paueistamineum (Tsch.) ....   94 
Betonica officinalis L. .   .   • 82 
Betula carpatica W. & K 66, 62 
- nana L 2=1, 26, 66, 06, 99,  101, 111 

— verrucosa Khrh. 46, 56 
Blechnum Spicant Witn. .   27, 39, 48, 100, 124 
Botrychium Lunaria Sw 73 
— matricariaefolium A. Br 27, 73, 91 
— nitaefoliurn A. Br 27, 73, 103, 122 
Bracbydontium trichoides Web 54 
Brachypodium pinnatum P. B.  .   .   .     114, 130 
Brachythecium curtum Lndb 54 
— rivulare Bryol. cur 54 
— salebrosum Bryol. eur 54 
Briza media L 67 
Bromus arvensis L 134 
— asper Murr .'J'.), 50 
— commutatus Schr 131, 143 
— erectus Huds 130 
— inermis Leyss 130 
Brunella grandillora Jacq 116, 181 

Brunella laciniata L 140 
liupleurum falcatum  L 130,   131 
— longifolium L.  .  82, 112,  1I5,  HO,  139,  141 
— rotundifolium L 22 (Anm.), 142 
Butomus umbellatus L 137, 144 
Iiuxbaumia indusiata Brid 54 

Calaniagrostis arundinacea Btb.    ...    42, 77 
— Malleriana DC s. villosa 
— montana Host 26, 42,  115 
— villosa Mut 27, 42, 77. 98 
— — var. glabrata (Cel.) u. var. pilosa (Cel.) 42 
-  —  var. pseudolaneeolata Domin .... 108 

Calla palustris L 117, 138, 144 
Callitriche bamulata Ktttz 136 
— stagnalis Scop 136 
Calluna vulgaris Salisb 65, 78 
Caltha  palustris   L. var. radicans   (Forster) 40 

100,   103 
Campanula bononiensis IJ 25, 139 
— Corvicaria L 43 
— latifolia L 43, 107, 122, 148 
— persicifolia L 70 
— rotundifolia L 70 
Cardamine amara L 40 
— impatiens L 45 
— hirsuta L 45 
— resedi folia L 30 
— silvatica Lie 91 
Cardaria Draba Desv 133 
Carduus crispus L 40, 121, 144 
Carex ampullacea (lood    63 
— brizoides L 39 
— Buxbaumii Whlnb t88, 140, 143 
— caespitosa L     138, 143 
— canescens L 56, 63, 137 
— — var. congesfa Domin 56 
— cyperoides L.   .  .  . 128, 137, 188, 141, 144 
— distans L 138 
— disticha Huds     129,  138 
— elongata L 63,  137 
— filiformis L 57, 63 

flava L 56, 62 
— humilis Leyss 25,  131 
— irrigua Sm 29 
— *Iepidocarpa Tsch 110 
— leporina L. var. argyroglochin Horn. .   .   50 

limosa L 27, 57,  64,  91, 99 
— montana L 130 
— murioata L 50 
— nutans Host I 10 
— *Oederi  Flirb 56, 62 
— panicea L 62 
— paniculata L 66, 144 
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Carex pauciflora Lightf. .   . 27, 56, 64, 99, 128 
— pilulifera L. var. longibracteata J. Lge. .   9(! 
— Pseudo-Cyperus L 137, 143, 144 
— remota L 39 
— riparia Curt 144 
— Schreheri Sohrnk 131 
— silvatica Huds 89, 50 
- ttellnlata Good 56, 62 

— stricta Good 143 
— vesicaria L 63 

*vitilis Fr 56 
— vulgaris Fr 02, 68 
Carum Carvi L 72 
Castanea vesca Gaertn 86 
Catharinea tenella Rohl 54 
Caucalis daucoides L 132 
Centaurea axillaris Willd H8 
•— .Tacea L 138 
— paniculata Jacq 83, 131 
— Phrygia I,,  p 27, 70,  128,   13!) 
— solstitialis L 135 
Centunculus minimus L 140 
Cephalanthera ensifolia Rich. 50, 101, 114, 122 
— pallens Rich 122, 141 
Cerastium brachypetalum Desp 140 
— glomeratum Thuill 140, 144 
— glutinosum Fr 140 
— aemidecandrnm li 140 
Cerefolium sativum Bess 132 
Gerinthe minor L 131, 133, 140 
Gliaerophyllum aromaticum L 41 
— aureum I; 27, 72, 128, L29, 181 
~ bulbosum L 139 
— hirsutum L 41 
Chaeturus Marrubiastrum Rohb 188 
Chamaebuxus alpestris Spach. 26, 45, 118, 121 
Ghenopodium spec, div 134 
Chondrilla juncea L 132 
Chrysanthemum corymbosum L 82 
—• Leuoanthemum L 70 

~~ Parthenium Bernh 135 
— Tanacetum Karsch 79 
Chrysosplenium oppositifolium L. .   27, 41, L80 
°icuta virosa L 137, 143 
Oircaea alpiua L 27, 41, 130 
~ intermedia Khrh 41 
—- Lutetiana L 40 

Cirsium aoaule All 126 
- canum Mimch 70, 138 
~ eriophorum Scop 116,  130, 140 
— heterophyllum All 27, 41, 70, 128 
~ oleraceum Scop 41, 70 
— pannonicum Gaud.      142 
Clematis recta L 112, 181 

Onidium venosum Koch 115, 140 
Coeloglosum viride Ilartm 69 
Colchicum autumnale L 08, 101, 138 
Comarum s. Potentilla 
Conium maculatum L 182 
Conringia orientals Andrz 133 
Convallaria majalis L 82 
Coralliorrbiza innata R. Br 61, 123 
Cornus Mas L 82, 118, 125 
Coronopus Ruellii All 188 
Corydalis cava Schwgg 143 
— digitata Pers 128 
— fabacea Pers 82 
Corynephorus canesceus P. 1! 84 
Coscinodon pulvinatus Spreng • .   53 
Cotoneaster vulgaris Lindl.   24,   82,   112,   125, 

130,   142 
Crepis paludosa Moncb 40, 69 
— — var. brachyotus Cel 09, 106 
- praemorsa Tausch 143 
- rhoeadifolia M. B 134 

— succisifolia Tausch 27, lift 
Cynodontiuni polycarpum Ebrh.   .   .   .    55, 81 
Cynosurus cristatus L 07 
Cyperus fuscus L 141 
Cytisus Laburnum L 134 

nigricans L     79, 82 

Dactylis glomerata L 07 
Danthonia decumbens D(< 77 
Daphne Mezercum L 40 
Dentaria bulbifera L 51, 94, 126, 13(1 

enneaphyllos L 51, 126, 130 
Descbampsia caespitosa I'.  B.   .   .   . 48, 67, 97 
— — var. aurea Wimm. <fe Grab.      . 48, 68, 97 
— flexuosa (L.)     07, 77 
Dianthus Armeria L 139 
— caesius Sm 131 
— Carthusianorum L 83, 131 
— deltoides L 71, 80, 84 
-- llcllwigii Borb. (Armeria X deltoides)    139 
— silvaticus lloppe ..... 20, 71, 129, ill 
— superbus L 82,  115,  141,  142,  143 
Dicranella curvata Hdw 5S 

— squarrosa Starke    5,'i 
— subulata Hdw 53 
Dicranum Bergeri Blandow 53 
— Starkei Web. Mohr 53 
Dictamnus albus L 189 
Digitalis purpurea L 21> 26 
Diplotaxis muralis DC 133 
Dipsacus laciuiatus Ti 141 
— pilosus L 121 
Doronicum austriacum Jacq 30 
Drosera intermedia llayn 30 
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Drosera longifolia E 27, 58 
— rotundifolia L 58, 04, 141 
Dryptodon patens ISrid 53 

Echinops sphaerocephaliis L  188 
Echinospermum Eappula Lehm.   .   .    181, 183 
Elatine Alsinastrum L 137, 140 
— hexandra DC  137 
— Hydropiper L 137 
— triandra Schk 137 
Elodea canadensis R, & Mchx 186 
Elymns curopaens L 50 
Empetrum nigrum L 27, 58, 65, 102 
Encalypta contorta Lndb 53 
Epilobium sp. div 137 
— anagallidifolinm Link 30 
— nutans Schmidt -27, 58, 77, 99 
— palustre L. var. hyssopifolium Rchb. 58, 141 
— palustre L. var. Scbmidtiannm  Kostkov 141 
— tetragonum L     120, 131 
— trigonum Scbrk 26, 72, 77 
Epipactis latifolia All 43 
— palustris Crantz (19, 115, 139 
Epipogon aphyllus Sw 27, 43 
Equisetum limosum L 137 
— palustre L 137 
— pratense Ehrb 122 
— silvaticum I, 41, 67 
Erica carnea I; 26, 45 
Eriophorum alpinum L    29 
— angustifolium Ilth 63 
— gracile Koch 26, 57, 91, 116, 117 
— latifolium Hoppe 63 
— vaginatum L 27, 57, 62, 63 
Eryngium catnpestre 1; 130, 132 
Erysimum crepidifolium Rehb. .  . 25, 130, 131 
— durum Presl     121,  130 
— rcpandum L 133 
Eupatorium cannabinum E 40, 82 
Euphorbia dulcis Jacq 43 
— Esula L 134 
— cxigua E 134 
— falcata L. 184 
Euphrasia lutea L 143 

Fagus silvatiea L 49 
Falcaria Rivini Host     129, 132 
Kestuca elatior L 68 
— glauca Schrad 82 
— heterophylla like 94 
— ovina L 77 
— rubra L 67, 77 
— silvatiea Yill 27, 39, 50, 89, 130 
— sulcata Hack 77 

Ficaria *nudicaulis Kern  139 
Fumaria rostellata Knaf. 84, 133 
— Schleicheri Soy. W 133 

Gagea arvensis Schult      129, 184 
— minima Schult 140, 142 
Galanthus nivalis L 116 
Galeobdolon luteum Huds 50 
Galium borealo L. var. umbrosuiu Domin . 140 
— Mollugo L 83 
— saxatile L 26, 44, 119 
— silvaticum L 82 
— rotundifolium L • 44 
— tricornc With 142 
— verum L 84, 91 
Genista germanica IJ 73, 79, 83 
Gentiana Amarclla L 130 
— campestris L 71, 94, 129 
— chloraefolia Nees     71 
— ciliata L 129 
— obtusifolia Willd.    .   .   27, 32, 71, 111, 125 
— pannonica Scop 30 
— Pneumonanthe L 141 
Geranium columbiniim L 84, 112 
— divaricatum Ehrh 84, 121, 139 
— palustre L 72,  138 
— pratense L. var. eglandulosum Cel.   .  .   72 
— pyrenaicum L 121, 135 
— sanguineum L 112, 140 
— silvaticum L 27, 72, 92, 129, 131 
Geum rivale L 26, 41, 73 
Glyceria spectabilis M. & K 137 
Gnaphalium Iloppeanum K'och -13 
— norvegicum Gunn.  27,  13, 48, 104, 124, 126 
Goodyera repens R. Br 129, 130 
Grimmia Doniana Smith 53 
-- ovata Web. Mohr 53 
Gymnadenia albida Hicli. 27, 69, 90 
— conopea R. Br 69, 9 1, 123 
Gymnostomum rupestre Schleich 68 

Harpanthus Flotowianus Nees 64 
Jleleochan's acicularis B. Br 84,  138 
— ovata R. Br 128 
— uniglumis Lk    .    138, 140 
Helianthemum Ghamaecistiis Mill. 71, 83 
llelichrysum arenarium DC 143 
llelleborus viridis L 45,  125 
Heracleum * angustifolium Jacq 116 
llerminium Monorchis R. Br 26, 100 
Herniaria hirsuta L.     138 (Amu.) 
Hespfiris matronalis L 135 
Heterocladium heteropterum Bryol. eur. .   .   54 
Hieracium aurantiacum E 30 
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HieraciumbarbatumTansch 26,43, 120, 125, 141 
— bifidum Kit 130 
— collinum Gochn 131 
— cyraosnm L 84, 112 
— floribundum Wimm 27, 70, 143 
— gothicum Fr 70 
— graniticum Schulz bip. var. quarciticum 

Freyn 181 
— murorum L. var. atrovirens Gel.     •   •   .180 
— pratcnse Tausch 70, 143 
— Schmidtii Tauscb     .   . 24, 82, 118, 130, 142 
— setigerum Tauscb 131 
Hierochloa australis B. & Sch. .  . 82, 115, 139 
HolcUS mollis L 67, 77, 79, 89 
Homalothocmm sericeum  IJ 55, 81 
Homogyne alpina Cass.   .   . 25, 27, 44, 48, 119 
Ilordcum murimim L 142 
Hydrocharis Morsus ranae L,   .   .   .     136, 148 
Hylocomium loreum L 54 
— squarrosum Ii. var.  subphmatnm Lindb- 64 
llymenophyllum tunbridgenso Sm 27 
Hypericum birsutum L 40 
— humifusum L 72 
— quadrangulum L 72 
Hypnum Crista castrcnsis L 54 
— cuspidatum L 63 
— intermedium Lndb 63 
— ochraceum Wils 54 
— pallcseens Hdw 54 
—' revolvens Sw 54 
— stramiueum Dicks 63 
Hypochoeris maculata L 26, 131 

Impatiens glanduligera Roy.   .  •   •. •  •  •  .186 
— Noli tangerc L ft' 
tmperatoria Ostrutbium L 27, 72, 90 
Inula Britannlca L, var. sericeo-lanuginoaa 

Domin 189 
~ Conyza DC 82 
— salicinaL     128, 129 
ffis Pseudacorus L     88, 91 

sibirica L *8, 10', 115 

Isoetes eebiiiospora Dur 29 
"~ lacustris L 29 

'uncus liliformis L 67, 62 
~~ Gerardi Loisl 1;!8 

- silvaticus Reich     187, 138 
- squarrosus  L 57 

~  SUpimilS  Miiuch 57, 62,  124 
• — var. confervaceus Buchen 124 
- trilidus L 29 

Kaautia silvatica Dub 4* 
Koeleria ciliata Kern 68 

Koeleria gracilis Pers.    .  . 
Kohlrauscbia prolifera Ktb. 

131, 142 
.   .   . 131 

Lactuca perennis L 131 
— quercina L. 139 
— saligna L 140 
— Scariola L 129 
— viminea Presl 142 
Lamium maculatum J;.    .........   50 
Laserpitium latifolium L. 2 1, 82, 115, 120,122, 

141,  142 
— prutenicum L 141 
Lathraea S([uamaria L    51 
Lathyrus montanus Bernb. 73, 82, 139, 141,142 
— niger Bernh 82, 139 

paluster L 138 
— tuberosus L 132 
— versicolor Gmel 142 
Lavatera tburingiaca L 144 
Ledum palustre L 27, 58, 65, 91, 123 
Lemna gibba D      136 
— polyrrbiza L 136 
Leontodon bispidus L. var. nigricans Tauscb 70 
Leontopodiiirn alpinum Cass. . . . 27 (Anm.) 
Lepidium campestre R. Br 133 
— ruderale L 133 
Leucojum venmm L 39, 112, 126 
Lievisticum officinale Koch 135 
Liiium bulbifcrum ]v 26, 68, 104, 111 
— Martagon L 68, 80, 82 
Limosella aquatica L      84, 128 
Linaria arvensis Desf 183 
— Cymbalaria Mill 135 
Linum anstriacum L.   .   .    • 135 
— eathartictun L 72 
Distera cordata R. Br. 25, 27, 43, 48, 57,91, 123 
— ovata U. Br 69, 94 
Lonicera coerulea L 30 
— nigra L     27, 46 
Loranthus europaeus Jacq     141, 143 
Lotus tenuifolius Hchb. 144 
— uliginosus Schk. . . . 27, 73, 137, 138, 143 
Lunaria rediviva L. 27, 40, 121, 122, 125, 126 
Luzula albida DC 68 
— campestris DC 68 
— maxima DC. .  .   .    26, 42, 18, 90, 101, 119 
— pallescens Whlnbg 139 
— pilosa Willd 45 
— sudetica Meyer 27, 57, 68 
Lycipodium alpinum L 27, 67, 77 
— annotinum L 27, 42, 79 
— clavatum L 27, 79 
— complanatum L 27, 42, 79 
- iuundatum L      27, 56, 64,  101 
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Lycopodium Selago L. .  . 27, 82 (Anm.), 42, 48 
Lycopua ouropaeus L  137 
Lysimachia nemorum L 41) 

Nummularia   L.   var.   longepcdunculata 
(Opiz) Domin (= L. Zawadskii Wiesner) 116 

Lythrum Hyasopifolia L 140, 148 
— Salicaria L 137 

Malaxis paludosa Sw 25, 61, 108 
Malva borealis Wallm. (zzpusilla With.) 84, 132 
Marrubium vulgare L 188 
Medicago minima Hart 131, 142 
Melampyrum oris tat um L.  .   .   .    116, 139, 141 
— nemorosum L       82 
— silvaticum L     27, 41 
Melandryum noctillorum Fr.    .     121), 181, 182 
— silvestre Eoehl 27, 45 
Melica ciliata L; 25, 181, 142 
— nutans L ,  .  50,  102 
Melittis Melissophyllum L    82 
Mentha viridis L 135 
Menyanthes trifoliata L 57, 130 
Mereurialis annua L 134 
— perennis L    43 
Meum athamanticum Jacq. .   26, 73, 75, 04, 98 
— Mutellina Gaertn 30 
Milium effusum L 50 
Mimulus luteus L 16, 135 
— moschatus Dougl 16, 135 
Mnium cinclidioides llilben 54 
— Seligeri Jur 54 

subglobosum Bryol. euv 54 
Moehrlngia trinervis Clrv 51 
Molinia coerulea Miinch 65, 07, 138 
Monesis grandiflora Salisb 45, 94 
Montia minor Gmel 122 
— rivularis Gmel 58 
Mulgedium alpinum Cass.  .   27, 40, 43, 48, 70 
Muscari botryoides Mill 121, 134, 148 
Myosotis caespitosa Schltz.    .   .   137, 138, 143 

palustris Rth ,  41 
— sparsiflora Mik      140, 141 
— versicolor Sm      140, 142 
Myosurus minimus L  133 
Myrrhis odorata Scop  27 

Narcissus poeticus L 136 
Nardus stricta L 78 
Naumburgia thyrsiflora Rohb. 64, 109, 128, 137, 

1.44 

Ncckera pennata Hdw 51 
Nepeta nuda L 142 
Nephrodium oreopteris Desv 27, 42 
Neslea paniculata Desv 133 
Nonnea Pulla DC 133 

Nuphar pumilum Sm 30 
Nymphaea candida 1'resl  137 

Oenanthe aquatica Lmk 137 
Oligotrichum hercynicum Khrh 54 
Omphalodes  scorpioides  Schrnk   121, 139, 143 
Ononis spinosa  L 126 
Ophioglossum vulgatum L 77 
Orchis coriophora L 115 
— globosa L.     ... 26,68, 102, 123,  125,  126 
- latifolia L 69, 94 
- maculata L 43, 69 

— mascula L 26, 68, 94, 102 
- — var. speciosa Koch   ....     68 (Anm.) 

— Morio L 09 
— sambncina L 69, 94, 1 aB 
— ustulata 68, 139, 143 
Oreoweisia Bruntoni 8m 55, 8J 
Ornithogalum nutans L     121, 136 
— tenuifolium Guss 131, 143 
Orobanche arenaria Borkh 25, 181 
— caryophyllacea Sm 139 
— coerulea Vill 115 
— Kochii Schltz 112 
Orthoti'ichum stramineum  Urinch 51 
Oxalis Acetosella L 45, 50, 106 
Oxycoocos microcarpa Turc. 25, 26, 58,  102, 123 
— palustris  Pers 27, 65 

Parietaria officinalis L 121, 130 
Paris quadrifolia [J 46 
Parnassia palustris L 58, 71, 137, 138 
Pastinaca  opaca  Benin.   26,  72, 128, 131, 132 
— sativa L 138 
Pedicularis palustris L 139 
— Sceptrum Carolina L 30 
Peplis Portula L 84 
Petasites albus Gaertn 27, 40 
Peucedanum Cervaria Cuss.   .   .   112, 139, 142 
— palustre Munch 137,  I II, 144 
Phacelia tanacetifolia Benth 92, 136 
Phleum alpinum  IJ 29 
— Boehmeri Wib 130 
— pratense 1; 61 

- (nodosum) var. subalpinum Domin   . 124 
Phragmites communis Trin 1ST 
Phyteuma   adulterinum   Wallr.    (nigrum X 

spicatum) 09 
- nigrum Schmidt 26, <>9 

— orbiculare L ^ 
— spicatum L 69, 82 
Picea excelsa Lk. (et var.)    36 
Picris hieracioidcs L 11(5, 129, 130 
Pimpinella Saxif'raga L 72, 83 
Pinguecula vulgaris L 27, 57 
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27, 56, (it    6! I'inus uliginosa Neum. 
Krola chlorantha Sw    45 
— media Sw 45 
— rotundifolia L 45 
Plagiothecium undulatum L 54 
— silesiacum Schmp 54 
Plantago maritiraa L IK) 
Platanthera chlorantha Oust 50, 119 
— solstitialis Bngh 46 
Poa alpina L 29 

annua L. var, varia Gaud 68 
' bulbosa I- 121, 140 

— nemoralis L 50 
~  pratensis L 67 
— sudntica Haenke 27, 39 
*odospermum Jacquinianum Koch   ...     134 
— laciniatum Bisch 184 
"ogonatum urnigerum L 54 
Polycnemum arvense L 134 
Polygala vulgaris L, * depressa Wender. 123, 125 
~ — *(,urfosa Gel 123 
^olygonatum vertioillatum All. .  .  . 27, 12, 51 
Polygonum Bistorta L 69 
-P()'ypodiuiii Phegopteris L 41 
Polytrichum strietum Banks 63 
~" alpinurn L. (var. arcticum) 54 
^otamogcton acutifolius Lk     128, 136 
~~ crispus L 136 
"*- gramineus L 128 
~~ lucens L 128,  186 
~  obtusifolius M. & K 186 

~- pectinatus L 186, MI 
potentilla alba L    82, 95, 112 
"" auserina L 132 
~ arenaria Borkh .25, 142 
~ Bouquoyana Knaf 116, 139 

canescens Bess • 139 
opaca L.   .       79 

~ palustris Scop 58, 64, 137, 138 
~ Procumbens Sibth 26, 45, 138, 141 
"* recta L 25,   112,  129,  131, 139 

*~ supiaa L 138 
" Tormentilla Schrnk       73, 188 

— var. strictissima (Zimin.)      97 
~~  VRi'lia   I, 79,  84 

p   ~ var. longifolia Th. Wolf no 
otl'i'ium muricatum Spach 185 
''""anthes purpurea I, ,' 25, 43 

'"inula elatior Jacq 45, 71 
*ranella s. Brunella. i s. Brunella.     ^^^^^^^^^^^^^^^ 

139 

^^—^^— 131 
aonaria angustifolia L. . 82, 115, 122, 142 
obscura Dum i,; 

rUnus Ohamaecerasus Jacq. 
ullcaria vulgaris Grtnr. 

I'm 

Pulsatilla patens Mill 112 
— pratensis Mill 25, 112, 125, 131 

Rac'omitrium aciculare Brid 53 
— microcarpum Scbrd 53 
Ranunculus aconitifnlius L. (nur platanifo- 

lius L.)      27, 40,  71 
— Iluitans Link 137 
— lanuginosus L 40 

Lingua L 143, 144 
— nemorosus DC 45, 71, 82, 96 
- sardous Atz 144 

— Steveni Andrz 135 
Reseda lutea L 133 
- Luteola L 133 

Rhinanthus alpinus Baumg 71, 77, 99 
- serotinus Schnh 115, 125 

Rhus Toxicodendron 1< 135 
Rhynchospora alba Vahl 14 1 
Ribes alpinum L 82 (Anm.), 50, 112 

ttrossularia L.  .   .   • 52, 118 
Roripa amphibia Scop 144 
Rosa spec. div. 88, 125 
— alpina L 27, 41 

Eglanteria L.s 136 
- gallica L 112 

— trachyphylla Ran       . 142 
Rubus spec, div 48 
Rumex alpinus L 26, 69, 100 
— aquaticus L 144 
— arifolius All 27, 45 
— aureus  With 138 
— Hydrolapathum lluds 143 
— scutatus L      136 

Sagipa Linnaei I'resl 27, 77, 100 
Sagittaria sagittifolia L 137, 143 
Salix aurita L 62 

— grandifolia Ser so 
— myrtilloides L 80 
Salvia nemorosa L      Ill,  113 
Sanguisorba officinalis L 73, 93, 138 
Sanicula europaea L 41, 51 
Saxifraga tridactylites L 116, 142 
Scahiosa Columbaria L 132 
— ochroleuca L 112, 132 
Scandix Pecten Verneris L 132 
Scheuchzeria palustris L.    . 26, 27, 57, 64,  101 
Schistostega osmundacea Mohr 53 
Scirpus caespitosus L 27, 59 
— compressus Pers 131, 143 
— lacuster L 137 
Sclerochloa dura P. B.    .  . „ !31 
Scorzonera hispaniea L 181 
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Scorzonera huinilis L. 70, 110, 113, 122, 142, 143 
Sedum  purpuraim Tausch 58 
— rupestre L 82 
— —   var.  reflexuin (L. sp.)  (var viride 

Koch) 142 (Anm.) 
— spurium M. B 95, 186 
— Telephium L 82 

villosum L 27, 58, 64, 98, 99 
Selaginella ciliata Oj>in       .   .   .   .   27, 77, 100 
Selinnm carvifolia L 72 
Sempervivum sobolifernm Sims 82 
Senccio neraorensis L 70 
- paluster DC 2ft, 89, 122 

— riTularis W. & K 27, 40, 70 
— subalpinus Koch 80 
Seseli coloratuui Ehrh, 142 
SilauB pratensis Bess.  .   92, 187,  188, 189, 148 
Sflene nutans L 72, 82, 98 
— Otites 8m 131 
Sium latifolium L 143 
Srnilacina bii'olia Desf 68 
Solanum alaturn Mcinch 133 
— Dulcamara I> 41 

nigrum L. (f. chlorocarpum ct luleum) . 188 
Soldanella montana Willd 80 
Solidago *alpestris W, & K 71 
— Virga aurea L 83 
Sorbus Aria Crtz  .... 24, 82,  116,  118, 142 
— aucuparia L 40 
— torminalis Crtz 130 
Sparganium affine Schnzl 29 
— minimum Fr  66,  186 
— ramosum Duds        ... 137 

simplex Duds 66, 137 
Spccularia Speculum 1)0 121, 135 
Spergula Morisonii Bor .'133 
Sphagnum sp. div 03—64 
Spiraea opulifolia L 136 
— salicifolia L 95, 135 

Illmaria L 41 
Splachnum sphaericum Sw 51 
Stachys alpina L 44, 92, 122 
— recta E 181 

« Staphylaea pinnata L 135 
Stellaria  Holostea   L 82 
— nemorum IJ 40 
— palustris Ehrh 189,  143,  144 
— uliginosa Murr 40 
Stipa pennata L 25, 130, 131 
Streptopus amplexifolius DC 27, 7C> 
Struthiopteris germanica Willd 27 
Succisa pratensis Miinch 137 
Sweertia percnnis L.    ... 27, 57, 66, 97, 100 
Syringa vulgaris L 95, 135 

Tayloria sorrata Bryol. enr 6* 
Tocsdalea nudicaulis R. Br 27 
Tetraphis pellucida Ddw 'r';i 

Tcucrium Botrys L 129, 131 
— Chamaedrys L 181 
— Scorodonia L 24, 26, 51, 124, 148 
Thalictrum angustifolium L.  .  .  .71, 138, 141 

aquilegiifolium L 40 
- minus L 81, 115, 181 

Thesium alpinum L 69, 94, H2 

— linophyllum 131, 142 
— montanum Ehrh 82, H^ 
— pratense Ehrh 26, 69, 142 
Thlaspi alpestre L.       .   .   20, 71, 81, 128, 18) 
— porfoliatum L 18s 

Thuidium tamariscinum Ddw 'r>' 
Thymus lamigiiiosus Schk I"1" 
— Liiwyanus 0}iiz     140, 142 
— ovatus Mill Si 
— praecox Opiz 140 
Tordylium maximum L      132, 148 
Tragopogon major Jcq      130,  134 
Trientalis europaea L 45, -^ 
Trifolium alpestre L     83 

fragiferum L I'D 
montanum L        •'•' 

— ochroleucum L      118, 189 
— parvillorum Ehrh '*' 
- rubens L 18' 

— spadiceum  I, 68,78 
— striatum  I, 131, 141, 1$ 
Triglochin palustris L,      '•'"' 
Trisetum llavcscens P. B •   ,;' 
Triticum caninum L ;J!' 
- glaucum Desf. I3' 

Trollius europaeua IJ 27, 7' 
Tulipa silvestris L l" 
Typha angustifolia L 181 

— latifolia L l37 

Ulrnus montana With •''* 
Ulota nigricans Brid 53, Hl 

Dtricularia minor L    .   . 18' 
— neglecta Lehm !•' 

Vaccaria parvillora Mfinch 1"' 
Vaccinium   Myrtillus   L *"' 
— uliginosum L, 27, 58, '"' 
- Vitis idaea L 6f> 

Valeriana dioica L. 7 

- sambucifolia   Mik A0 

Ventenata avenacca Jvoel 131, I34 

Verbascum Blattaria IJ !' 
— Lychnitis L s 

• r S3 — nigrum L ' 
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Veronica agrestis L 131 
— austriaca L 25, 131 
"* Chamaedrys K 45 
— hederifolia L. var. triloba Opi/. sp.    .   . 133 
— montana L 27, 44, 130 
— spicata L    ... 189 
~~ spuria L 139 
— Teucrium L 139 
Viburnum Lantana L 24, 142 
"icia cassubica L. Tar. pauciflora Dom.   .   .118 
~~ Ciacca L. var. alpestris Cel 73 
— dumetorum L 82 
— lathyroides L.   .   . 115 
"~ pisiformis L 82 

sepium L. var. eriocalyx (!el 130 
- var. angustifclia Koch .......   78 

silvatica L 27, 45 
~ tenuifolia Rtb 112, 180 

Vicia  villosa   Rth 132 
Vincetoxicum officinale Monch ....  82, 117 
Viola birlora L 28 
— collina Bess 82, 122 
— mirabilis L 112,  141 
— odorata L 141 
— pumila Chaix 140 
— palustris L.  .   .   . 58, 04, 117, 137, 141,  143 
Viola silvestris Lmk.   ..........   45 
— tricolor L. var. montana (L.) 71 
Viscaria vulgaris Jtoehl 72, 83 

Willemetia apargioides Cass 30 
Woodsia ilvensis K. Br 82 

Xanthium spinosum L 134, 140 
— strumarium I; 134, 140 

Zauichcllia palustris L 13C 
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Addenda et corrigenda, 

1. Auf den Wiesen bei Dux, ini Vorlande des Erzgebirges, kommt sohr zahl- 
reich Centaurea *nigrescens Willd. (= C. Kochii 0. Schultz) vor. Es ist 
dies eine sehr auffallende, in Bohmen bisher bios von 3 Standorteri notierte Rasse 
der Cent. Jacea. 

Die Anhiingsel der Hlllschuppen sind bei ihr klein, dreieckig, schwiirzlich, 
gefranst, die Niigel nicht verdeckend, sodass audi der griine Teil des Hiillkelclies zuni 
Vorschein tritt. Die unteren Blfttter sind eliptisch bis lanzettlich, die oberen 
schmiller, sitzend. Die Stengel sind hocli, reich verzwcigt, die Kopfchen auffallend 
kleiner. 

2. Im hochsten Erzgebirge hie und da, so auf den Gebirgswiesen bei Gottesgab 
und am Fustee des Hohen Spitzberges bei Pressnitz, kommt zaldreich eine iuteres- 
santo, durch schiin goldgelbe Fflrbung der Rispen sehr auffallende Form der 
Agrostis alba L. vor, die ich in Sitz. der Kgl. Bohin. Gess. Wiss. in Prag 
II. 01. Nr. XIX. S. 51 (1905) als var. aurea. beschrieben babe. 

S.    64, Z.    2 von obon 1. anstatt Mnium cinclioides —  Mnium cinclidioidea. 
S.   91, Z. 22 „ unten 1.       „      Cai'damine silvostris — Cardemine silvatiea. 
S. 125, Z. 20 „ oli en 1.       „     Helleborns nlger — Helleborut vii-idis. 
S.  188, Z.    1 „ , 1.       „      Spergularia Morisonii — Spergula Moriaoni. 
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