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Zusammenfassung 

Eine Vergletscherung des Schwarzwaldes in der Rift 
eiszeit konnte bisher nicht nachgewiesen werden, obwohl 
die Vermutung derselben alt ist. Untersuchungen, die im 
sudlichsten Schwarzwald, dem sogenannten Hotzenwald, 
von 1951 bis 1958 durchgefiihrt wurden, brachten indessen 
neues Material zutage, aus dem nur die Folgerung abzulei 
ten ist, daft dieser Teil des Schwarzwaldes im Rift ver 

gletschert war. 
Diese riftzeitliche Vergletscherung wird dadurch belegt, 

daft einerseits solche, Erratika enthaltende Schuttmassen 

angetroffen wurden, bei denen quantitative Rundungs 
gradanalysen eindeutig ein Moranenspektrum ergaben; da 
bei kann auf Grund der mitgeteilten Rundungsgradspek 
tren sowohl solifluidaler wie fluviatiler Transport aus 

geschlossen werden. Andererseits ist der Verwitterungs 
grad dieser Schotterkorper (im Mittel 48 % frische Schot 

ter) erheblich grofter als bei typischen Wiirmmoranen (im 
Mittel 78 ?/o frische Schotter) des Untersuchungsgebietes. 
Da in der Rifteiszeit der alpine Aare-Rhein-Gletscher auf 
den Siidfuft des HotzenwaLdes bis maximal etwa 600 m NN 

hinaufglitt, laftt sich der Verwitterungsgrad der genannten 
Ablagerungen direkt mit demjenigen der Endablagerun 
gen des alpinen eiftzeitlichen Gletschers vergleichen. Beide 
stimmen gut iiberein, wahrend der durchschnittliche Ver 

witterungsgrad wiirmischer Ablagerungen, wie erwahnt, 
geringer ist. 

Aus einigen Aufschliissen geht nach Zusammensetzung, 
Lagerung, Verwitterung und Rundungsgrad hervor, daft 

alpine riftzeitliche Moranenablagerungen aus Siidosten und 
Schwarzwalder Moranenablagerungen von Norden sich im 
Raum Hanner-Rotzel miteinander verzahnen, so daft ein 
Treffen oder wechselndes Uberlagern alpiner und Schwarz 
walder Eismassen im Rift gefolgert werden mufi. 

Eine Skizzierung des rift- und wiirmzeitlichen Eisgebie 
tes zeigt, daft der Hotzenwald wesentlich umfangreicher 
vergletschert war, als bisher allgemein angenommen 
wurde. Im ganzen fuhrten die Untersuchungen zu ahn 
lichen Folgerungen, wie sie unabhangig davon Pfannen 
stiel (siehe Nachtrag) fiir das ostlich anschlieftende Gebiet 
inzwischen veroffentlicht hat, erganzen aber das Bild des 

vergletscherten Bereiches im westlichen Hotzenwald wesent 
lich. 

LITERATURBERICHT UBER MOORE UND 
TORFABLAGERUNGEN AUS TROPISCHEN 

GEBIETEN1) 

Herbert Straka 

Man trifft heute noch vielfach auf die irrige Mei 
nung, dafi in den Tropen keine Moore und Torfbil 
dungen zu finden waren. Freilich ist hieruber noch 

wenig bekanntgeworden, so dafi der muhsame und 
sicher auch nicht vollkommen gegluckte Versuch loh 
nend schien, moglichst vollstandig die weit verstreute 
Literatur hieruber einmal zusammenzustellen2). 

Fruh gibt schon (in Fruh und Schroter 1904, 
S. 134 ff. und S. 150 ff.) eine erste Obersicht uber 

tropische (und subtropische) Moore. Es soli danach auf 
den Karolinen, auf Sumatra und Ceylon Torf geben, 
wobei es aber nicht sicher ist, ob es sich um ?echten 

*) Wenn hier von Torf die Rede ist, dann sei das immer 
im weitesten Sinne verstanden, also Seeablagerungen 
(Gyttja) einbegriffen. 

2) Vgl. P. W. Richards 1952, S. 214?216, 291 ff. 

Torf" handelt. Im Gebiet von Kamerun und Nigeria 
sowie dem Franzosischen Sudan (Niger, Tschadsee, 

Benuesee) gibt es ausgedehnte Siimpfe mit Papyrus, 
Lotos, Schilf und Sorghum; doch soil es sich nur 
um anmoorigen Boden handeln. Ahnlich verhalt es 
sich mit weiteren Angaben aus Tanganjika (ehem. 

Deutsch-Ostafrika), vom Bangweulu-See (siehe jedoch 
weiter unten!), dem Kongo- und dem Nilgebiet, und 
Somaliland (nach C. Keller). Vom Russorogebirge 
am Albertsee und vom Kenia und Kilimandscharo 
wird aus Hohen iiber 3000 bzw. 3200 m das Vor 
kommen von ?eigentlichem Torf" beschrieben. Im tro 

pischen Amerika konnte es in den sog. ? Inundations 

Campos" Rasenmooren ahnliche Bildungen geben. 
Nach den Zitaten mehrerer Autoren wird die Frage 
offengelassen, ob es Moore in den niedrigeren Lagen 
des tropischen Amerika uberhaupt gibt. Dagegen wer 
den ?Siimpfe und eigentliche Torfmoore" aus hoheren 
Lagen der Anden angegeben. Im tropischen Asien soli 
es auf Ceylon und in Vorderindien in Hohen iiber 
1200 m Torf geben, der bis zu 1 m tief aufgeschlossen 
ist. Fruh fafit dann die Berichte von den ozeanischen 
Inseln getrennt zusammen: Unter den tropischen die 
ser Inseln waren danach Moore oder moorahnliche 
Pflanzenformationen auf St. Helena, South Trinidad, 
den Admiralitatsinseln, der Washington-Insel, Neu 
Guinea und Hawaii vorhanden. Fruh schliefit ab: 
?1. So weit die bisherigen Beobachtungen reichen, gibt 
es in den Niederungen der Tropen keinen betrdcht 
lichen eigentlichen autochthonen Torf, hochstens an 

rnoorige Boden, Rohhumus und schwache Rasentorf 
decken. 2. Die Torf bildung setzt in den Tropen erst in 
hoheren Regionen mit dem Klima der gemafiigten und 
kalten Zone einz). 3. Die in den Alluvionen der gro 
fien tropischen Strome erbohrten angeblichen Torf 
lager sind vorherrschend allochthone Gebilde, ..." 

Herzog (1926, S. 52, 75) spricht von ?schon ent 
wickelten Sphagneta in der feuchten Bergregion der 
Tropengebirge", besonders im Buschgiirtel des oberen 

Bergwaldes. Die brasilianischen Kiistengebirge schei 
nen auf den Gipfelplateaus iiber 2000 m ziemlich reine 
Sphagnum-Moore zu besitzen. Herzog vermutet 

solcbe auch fiir die entsprechenden Gebiete Afrikas. 
Aber sie waren in den Tropen uberall schwacher ent 

wickelt als in der gemafiigten Zone. 
Die bisher erfolgreichsten pollenanalytischen Un 

tersuchungen aus den Tropen hat zweifellos Selling 

(1948) auf den Hawaiischen Inseln durchgefuhrt. Nach 
umfangreichen und zeitraubenden pollen- und sporen 

morphologischen Vorarbeiten (Selling 1946?1948) 
wurden mehrere Profile ausgezahlt. Sie stammen aus 

Gebirgsmooren (ombrogene Hochmoore und soligene 
Siimpfe) aus 1220 bis 1765 m Meereshohe und wur 
den in 0,50 bis 3,30 m machtigem Oreobolus-Torf 

(Cyperacee) gewonnen. Nach den Pollendiagrammen 
reichen sie vielleicht noch bis in das Ende des Spat 
glazials zuriick. Troll (1948 und 1958, S. 69) ver 

gleicht diese Polstermoore mit den andinen Distichia 
Mooren (siehe weiter unten!) und den subantarkti 
schen Oreobolus-Donatia-Mooren. Selling (1948) 

3) Vgl. hierzu die Moorkarte der Erde bei Fruh und 
Schroter 1904, S. 150 a. 
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meint, dafi auf den pazifisdien Inseln auch verlandete 
Kraterseen fiir Pollenanalysen geeignete Profile liefern 
mufi ten. 

Dafi Torfbildung grundsatzlich auch im tropischen 
Klima tieferer Lagen bei hoheren Temperaturen mog 
lich ist, wenn nur die Niederschlage ausreichen und 
die Regenzeit nicht durch eine zu lange Trockenzeit 
unterbrochen wird, betont Selling (1948) nach eige 
nen Erfahrungen und der Literatur. 

Afrika (aufier Madagaskar und den Maska 
renen4). 

Angaben iiber Papyrus-Sumph aus Afrika finden 
sich schon bei Engler (1895) und Fries (1914, beide 
zitiert nach Schimper und Faber 1935). Nach Keil 
hack (1915) hat Reck (1911) iiber Flachmoorbildun 
gen aus dem tropischen Ostafrika berichtet, die 
dann Jancusch (1914) allerdings nur sehr mangel 
haft beschrieb. 

Aus der Landschaft U h e h e (Iringa-Hochland, 
Ostafrika) beschreibt Troll (1936) ?Siimpfe und 
Moore vom Charakter deutscher Niedermoore (Tal-, 
Hang-, und Quellmoore", die sich inTalgriinden und 
Quellmulden flacher Hange (?Bonden") finden. In 
der Trockenzeit wird hier von den Eingeborenen Mais 
gebaut. Seggenbestande, Sauerwiesen und insekti 

vorenreiche (Drosera, Utricularia) Zwergkrautgesell 
schaften bilden die natiirliche Vegetation dieser Moore. 
In den Gebirgen des tropischen Ost 
afrika gibt es bultige Moore von Carex runssoroen 

sis und C. monostachya. Troll (1959, S. 49) rechnet 
sie zu den ?Paramo"-Mooren, indem er den in den 

Gebirgen des tropischen Amerikas gebrauchlichen 
Ausdruck ?Paramo" auf die entsprechenden Hoch 

gebirgslandschaften Afrikas iibertragt. Eine vorlaufige 
pollenanalytische Untersuchung eines solchen Moores 

hat Hedberg (1954) veroffentlicht. Ein 1,05 m tiefes 
Profil von Carex runssoroensis-Tort aus 3920 m 

Meereshohe (Ruwenzori) lieferte ein Pollendiagramm, 
das mit Hilfe von Oberflachenproben ausgewertet 
wurde. Es wurden nur lokale Schwankungen festge 
stellt. Hedberg halt jedoch insbesondere die Mudde 
kleiner tropischer Gebirgsseen fiir die geeignetste Ab 
lagerung, die bei pollenanalytischen Untersuchungen 
ein Bild der Veranderungen der ostafrikanischen 

Vegetation ergeben konnte. Von M. E. S. Morrison, 
Entebbe, und D. Livingstone, Durham, USA, sind 

pollenanalytische Arbeiten in Ostafrika in Angriff ge 
nommen worden. 

Einen interessanten Spezialfall von Torfmoorbil 

dung beschreibt Keilhack (1930) aus SUdrho 
d e s i e n. In der Spriihzone an den Sambesifallen 
herrscht auch wahrend der Trockenheit ausreichender 

?Niederschlag", so dafi es im feuchtesten Teil zur Bil 
dung eines Torfmoorstreifens5) und daran anschlie 
fiend zur Ansiedlung von Regenwald kommt. Die 
Falle liegen im wechselfeuchten Baumsavannengebiet. 
Nach der Liste von 26 auf dem Moore gefundenen 

4) Siehe hierzu meinen Aufsatz ?Uber Moore und Torf 
auf Madagaskar und den Maskarenen" im folgenden Heft 
der ?Erdkunde". 

5) Der Torf ist allerdings nur wenige Zentimeter machtig, 
da infolge der Verlagerung der Falle jeweils nur kurze Zeit 
fiir die Torfbildung zur Verfiigung stand. 

Pflanzenarten scheint es sich um ein Cyperaceen-Farn 
Moor zu handeln. Lokale Quellmoore mit Torf von 
mehreren Metern Machtigkeit gibt es nach Keilhack 
am Waterberg im nordlichen Siidwestafrika. 
Neuere Veroffentlichungen aus Siidafrika be 

treffen subtropische Gebiete (vgl. van Zinderen 

Barker, 1956, 1958, Martin 1953). Nach der mir 
zuganglichen Literatur scheinen sich allerdings auch 
in Nordrhodesien ausreichende Torflager zu 
finden. So hat nach van Zinderen Barker (1956 
bis 1958) J. D. Clark im Gebiet des Bangweulu 
See und seiner Siimpfe, insbesondere aber in den 
Bodensedimenten, ausreichende und pollenfiihrende 
Profile gefunden, die z. Z. bearbeitet werden. 

Aus den tropischen Gebieten West 
a f r i k a s wurden bisher zwei Arbeiten veroffent 
licht. G. u. C. Dubois (1939) berichten kurz iiber ein 
1,55 m machtiges Torflager in 4,40 m Tiefe aus Togo, 
in dem sie zahlreiche Farnsporen, aber nur sehr we 

nige und unbestimmbare Pollenkorner sowie Epider 
men, Sporangienphragmente und Holzreste fanden. 
Dieselben Autoren und Jaeger (1948) beschreiben 
aus dem Loma-Gebirge (etwa 10? nordliche 
Breite) unter Eriospora pilosa (einer rasigen Cype 
racee) gefundenes, torfartiges mineralreiches Mate 

rial, das in 300 m Meereshohe auf Granitfelsen auf 
liegend vorgefunden wurde und gewisse Ahnlichkeit 

mit europaischem Gebirgshumus aufwies. Unbestimm 
bare Pollen von 20 bis 30 ju und Farnensporen von 
35 pi Grofie sowie Thecamoben wurden darin fest 
gestellt. 

Im Kongogebiet wurden Torfprofile bis zu 
30 m Machtigkeit erbohrt (Schneider 1958). Der Torf 
ist wurzel- und holzreich und wurde offensichtlich 
zeitweise von hochmoorahnlichen Pflanzengesell 
schaften gebildet. Bouillenne, Moureau und Deuse 

(1955) geben allerdings nur geringe Torfmachtigkeiten 
aus dem Gebiet des Sees T u m b a an. In den sog. 
?Liombo", kleinen runden sumpfigen Depressionen 
liegen 50 bis 60 cm eines torfahnlichen organischen 

Detritus auf 20 bis 30 cm Sand, darunter Kaolin. Der 
Grund der Depressionen steht auch wahrend der 
Trockenzeit unter Wasser. Cyperaceen bilden hier die 

Vegetation, umgeben von Farnen (Nephrolepis spec.) 
und einigen mageren Echinochloa- und Panicum 
Bulten. Darum liegt ein Giirtel von Phoenix reclinata 
und Eresmospatha macrocarpa mit Alchornea-StY'iu 
chern sowie Aframomum Melegueta und A. Laurentii. 
In den grofien Sumpfniederungen (feuchtes ?Esobe") 

wachsen auf Torf schichten von 10 bis 60 cm Machtig 
keit Cyperaceen-Gramineen-Gesellschaften, die eine 
mit Bulbostylis lanicepsy Panicum parvifolium und 
Xyris div. spec, zusammen mit zwei Lycopodium 
arten, Selaginella scandens und Cyrtosperma senega 
lense. In Flufinahe, am Rand der Sumpfwalder und 
des ? I gapo"-Sumpf waldes wachsen zwischen den 
C;y/?en*s-Bestanden kleine Holzpflanzen, Erdorchi 
deen und Aframomum spec, sowie Jardinea gabonen 
sis (Graminee) und vereinzelt Sphagnum planifolium 
var. congoanum. 

Asien 

Schimper und Faber (1935) zitieren mehrere altere 
Angaben iiber die Moorvegetation aus dem s ii d - 
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lichen Asien: Nach Kurz (1875) gibt es in 
Burma ?Sumpfwalder" und ?Grasersiimpfe", letztere 

nach Junghuhn (1957) auch in O s t j a v a. Nach 
Lam (1923) kommen in Ostasien und Neu 

guinea ,,Sagopalmensiimpfe" vor; im Ganges 
delta gibt es Phoenix paludosasumpfe. 

Fiir Ostpakistan gibt Schneider (1958) gro 
fiere Moore in Kiistennahe an, in denen sich offenbar 
hochzersetzter Niedermoortorf gebildet hat. 

In Neu-Kaledonien gibt es nach Virot 

(1956) Gramineen-Cyperaceen-Siimpfe zumeist als 
Unterwuchs von Sumpfwaldern. Ferner gibt es Xyris 
Pancheri ? Schoenus brevifolius-Sumpfe mit Zwerg 
strauchern (Melaleuca gnidioides, M. Brongniartii, Bo 

ronella Pancheri und Podocarpus palustris), Xyris 
neocaledonica, Flagellaria neo-caledonica, Drosera 

neocaledonica, Greslania rivularis und Blechnum ob 

tusatum. Aufierdem gibt es dort Eriocaulon-Sumpfe. 
Ober Torfbildungen macht Virot keine Angaben. 

Im subtropischen Gebirgsklima Siid-Ceylons 
fand Keilhack (1915) Flach- und Hochmoore. Das 
Flachmoor von Nurelia ist durch Verlandung eines 

grofieren Sees entstanden. Ein Gehange-Hochmoor bei 

derselben Stadt zeigt gewisse Parallelen zu den Moo 
ren gemafiigter Zonen. Im aufiersten Siiden der Insel 
fand Keilhack Kiistenmoore, die er als Grasmoore 

bezeichnete und zu den Flachmooren rechnet. Moose 

fehlen alien diesen Mooren. Angaben iiber Torfmach 

tigkeiten macht Keilhack nicht. 
In Indonesien, dem damaligen Niederlan 

disch-Indien, hat man schon sehr friih den Torfbildun 
gen Beachtung geschenkt. B. Polak fafit die alteren 

Veroffentlichungen in der Einleitung zu ihrer Arbeit 

(1933, vgl. hierzu 1949 sowie Keilhack 1915) zu 
sammen. Ausfiihrlich beschreibt sie dann die topo 
genen und ombrogenen Moore der Ebenen und die to 

pogenen Gebirgsmoore. Wahrend letztere von Krau 

tern mit eingestreuten Stauden gebildet werden6), 
findet man in der Ebene Gramineen, Cyperaceen, 
Fame sowie hydrophile Straucher und Baume7). Die 
Torfschichten sind von 0,30?8,00 m machtig. Am 
Grund der Torfablagerungen fand sie zumeist Reste, im 

tonigen Untergrund Wurzeln der Baume. Im Torf be 
stimmte Polak soweit wie moglich Fossilien, verglich 
die zahlreichen aufgefundenen Pollenarten und Spo 
ren nach Moglichkeit mit rezenten Vergleichsprapara 
ten und lieferte damit meines Wissens den ersten Nach 

weis dafiir, dafi sich Pollen und Sporen in tropischen 
Torfen gut erhalten. Auf die grofien Schwierigkeiten 
der Pollenanalyse (Pollenstatistik) weist die Verfn. 

(1952 b) hin. Auch die Bestimmung von Epidermen 
verschiedener Gramineen und Cyperaceen ist ihr mehr 
fach gelungen. Jedoch konnte sie die Torfschichten 
nach ihrem Fossilgehalt stratigraphisch nicht gliedern. 
Auf Java finden sich in Vulkangebieten torfahnliche 
Schlamme mit Pflanzenresten. Fiir die Einzelheiten 
dieser interessanten Arbeit sei auf das Original ver 
wiesen. 

6) Sphagnum kommt ebenfalls iiber 1200 m vor, ohne 

als Torfbildner eine Rolle zu spielen. 

7) Angaben iiber die Baumvegetation auch bei Richards 

(1952, S. 292). 

Karten iiber die Moorvorkommen in Indonesien, 
die hier rd. 16 Mill, ha bedecken, finden sich in den 
zusammenfassenden Darstellungen von Polak (1952 
a, b) und Teichmuller (1955, Abb. 5). Nach russi 
schen Quellen (zitiert nach Schneider 1958) sollen 
hier iiber 2,5 Milliarden Tonnen Torf liegen. 

Chemische Untersuchungen einiger Moore aus In 

donesien haben Hardon und Polak (1941) publiziert 
(vgl. auch Teichmuller 1955). Leider ebenfalls an 
schwer zuganglicher Stelle wurden wertvolle ein 
gehende Untersuchungen von B. Polak (1949, 1950, 
1951) aus Java veroffentlicht. Wahrend auf den be 
nachbarten Inseln Ost-Sumatra und West 
Borneo ausgedehnte Siimpfe auf iiber 15 m tiefen 
ombrogenen sehr sauren (pH um 3) Waldtorfschich 
ten stehen, sind auf Java nur lokale topogene Torf 
lager vorhanden. Das untersuchte Moor (Polak 1949) 
Rawa Lakbok liegt in 7,5 bis 10 m Meereshohe, im 
Bereich warm-humiden Tropenklimas (Jahresnieder 

schlag bei 3500 mm), bedeckt etwa 3000 ha und be 
steht aus eutrophem Sumpf- und Waldtorf, der bis 
uber 6 m machtig ist und auf Ton aufliegt. Darunter 
folgen verschiedene fluviatile Ablagerungen. Das 

Moor wurde 1924 drainiert und darauf Ackerland an 

gelegt. 
Die Autorin gibt 2 Profilketten durch das Torf 

moor aus dem Jahr 19418) und beschreibt die chemische 
Zusammensetzung des Torfes. Aus 5 Profilen unter 

sucht sie die makroskopischen und mikroskopischen 
Pflanzenreste sehr griindlich, fafit sie in Listen zusam 
men und stellt die Ergebnisse in stratigraphischen Dia 
grammen dar. Die urspriingliche Pflanzendecke, die 
sich nach diesen Untersuchungen rekonstruieren liefi, 

war eine Sumpfvegetation aus hohen Riedgrasern, 

Seggen und Farnen, durchsetzt von Strauchern und 

Bambusbestanden, zwischen denen offene Wasserfla 

chen mit der schwimmenden Wasserpflanze Susum 

malayanum HOCK lagen. Umgeben war das Moor 
von einem dichten Sumpfwald. Die Sukzession ist in 
den verschiedenen Profilen recht unterschiedlich. Un 
ter den mikroskopischen Resten wurden auch Sporen 
(bes. von Farnen) und Pollen (Ilex cymosa, Polyal 
thidy Pterocymbium, Cyperaceen, Gramineen, Myrta 
ceen, Barringtonia u. a. indet.) festgestellt, ohne dafi 

pollenanalytische Zahlungen vorgenommen wurden. 

Ein zusammenfassendes Vortragsreferat enthalt die 

Arbeit aus dem Jahre 1950. Die Verfn. berichtet in 
einer kleineren Arbeit (1951) vom Aussehen und der 

Entstehung der schwimmenden Inseln im Rawa 

Pening (Zentraljava). 

Amerika 

In Mexiko haben Clisby, Sears und Foreman 
in Gemeinschaftsarbeit pollenanalytische Untersuchun 
gen in tonigen Seeablagerungen durchgefuhrt. Deevey 

8) Leider war mir diese Arbeit bei der Abfassung mei 

nes Artikels in dieser Zeitschrift (Straka 1956) noch nicht 

bekannt. Es sei daher hier noch kurz darauf hingewiesen, 
daft sich im gesamten Becken dieses Torfmoores in ver 

schiedenen Tief en (bis 145?180 cm an der tiefsten Stelle) 
eine meist 40 bis 45 cm dicke Schicht sicherlich subrezenter 
vulkanischer Asche fand, deren Zusammensetzung beschrie 

ben wird, deren Alter und Herkunft jedoch vorlaufig un 

bekannt sind. 
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(1944, s. a. Hutchinson, Patrick und Deevey 1956) 
veroffentlichte Pollendiagramme aus den Ablagerun 
gen des Sees Patzcuaro (2035 m Meereshohe). Torf 
wurde offenbar nicht gefunden. Eine Art ?Magrove 
torf" beschreibt Weyl (1953) von einem hohen Kliff 
an der Pazifikkuste Salvador s. 

InCostaRica gibt es nach Weber (1958, S. 153 
und mehrere Abb.) auf dem breiten Kamm der Tala 
manca-Kordillere in 2600 bis 2800 m Hohe und auch 
anderwarts in der Stufe des oberen Eichenwaldes 

Kammsumpfe in flachen wannenartigen Senken mit 

undurchlassigem, tonigem Untergrund (nach Weyl 
1957, S. 187, zitiert nach Weber). Aus edaphischen 

Grunden ist hier der Baumwuchs ausgeschlossen, so 

dafi sich extrazonal hier eine Art S phagnum-Lomaria 

Typ der Paramos entwickelt, der nach Weber als 
?Paramillo" bezeichnet werden konnte. Dominierend 

ist der bis 3 m hohe Farn Lomaria loxensis, dessen 
Fufi in dichtem hohen Spaghnum-Polstern steht, und 
Puya dasilirioides. Xyris spec, Paepal anthus costari 

censis, Eriocaulon microcepahlum, Laestadia costari 
censis (Composite), ferner vereinzelt Carex lemannia 

na, C. donell-smithii, C. polystachya, Iso'etes echi 

nospora und stellenweise Pernettya coriacea (Ericacee), 
Vaccinium cons anguine um, V. dissimile, Rubus cf. 

eriocarpus und Arcytopbyllum lavarum (ericoide Ru 
biacee) wachsen zwischen und auf den Sphagnum-Bu\ 
ten. Auf trockeneren alteren Sphagnum-Buhen findet 
man ferner Elaphoglossum latifolium und Gentiana 
sedifolia. 
Auch in der Paramo-Stufe findet sich in dieser Sphag 

num-Lomaria-Sumpt, z. T. in grofier Ausdehnung. 
An trockeneren Stellen (wie z. B. an den Sumpfran 
dern), wird er durch eine Buschvegetation abgelost. 
Kleine Sphagneten scheinen auch sonst in den Paramos 
vorzukommen. Angaben iiber Torfbildungen enthalt 
die zitierte Arbeit nicht10). 

Dafi auch in den tropischen Teilen von Brasilien 
iiber 1000 m Meereshohe Sphagnum bestandsbildend 
auf tritt, beschrieb schon Ule (1900). Im sub tropischen 
Siiden des Landes gibt es Sphagnen auch in tieferen 
Lagen, doch ist auch dort in den Hochlandern von 
800?1200 m das Hauptverbreitungsgebiet der Sphag 
nen. Ule unterschied ?Felsenmoore" auf iiberrieselten 

Felsen, ,, Hochmoore" in Talmulden des Hochlandes 
iiber 1000 m, welche an die Hochmoore Deutschlands 
erinnern sollen, und ,,Grunmoore", d. h. Cyperaceen 
Sumpfwiesen am Rand von Gewassern. In den tropi 
schen Kiistengebieten Brasiliens fand Ule Torfmoore 
aufier in sumpfigen Wiesen auch in den Felsengebirgen 
des Staates Rio de Janeiro. In den hoheren Lagen der 
tropischen Gebiete gibt es keine ? Hochmoore", son 
dern nur Cyperaceen-Gramineen-?Wiesenmoore" mit 

Eriocaulon, Sphagnum u. a. Angaben iiber Torf ent 

halt die Arbeit nicht. 
Burgeff veroffentlicht (1953) eine kurze Mittei 

lung iiber brasilianische Moore. Bei Sao Paulo lagen 

10) Einer brieflichen Mitteilung von Prof. H. Weber an 
Prof. F. Overbeck ist zu entnehmen, dafi Weber selbst 
keinen Torf festgestellt hat. Dagegen sind ihm Bohrungen 
von Paul Martin bekannt, bei denen bis zu 13 m Torf, 

Mudde und Ton erbohrt wurden, ohne dafi der feste Un 

tergrund erreicht wurde. 

sie in Hohen um 750 m in muldenformigen Einsen 
kungen. Es handelt sich um Reste friiher weit ausge 
dehnter Flachmoore. Auf der Hohe der Sierra bei der 
Station ?Campo Grande" fand er ?Sandmoore", die 

durch Abholzungen und Brande aus Waldsumpfen 
entstanden sein sollen. Im Gebiet von Porto Alegre 
(also schon in den Subtropen) bei Gramado in 1100 m 

Meereshohe gab es echte Hochmoore und nordlich von 
San Francisco da Paula verschiedenartige Moore, dar 
unter sogar solche mit polsterformigen Sphagneten. 
In den letzteren hat Burgeff Bohrungen durchgefiihrt. 

Auf den sog. ?I n s e 1 n unter dem Winde" 
(z. B. Aruba, Bonaire und Klein-Bonaire) gibt es eini 
ge kleine Torfmoore, in denen auch subrezenter Torf 

gefunden wurde. Wilhelmy (1954, dort weitere Ar 

beiten zitiert) erhofft sich aus pollenanalytischen Un 
tersuchungen eine nahere Aufklarung der Entwicklung 
der Trockengebiete im Norden Siidamerikas. 

Aus tieferen Lagen Siidamerikas und Trinidads ge 
ben Ule (1908) dort eine ausfuhrliche Artenliste sowie 
Schimper und Faber (1935) M auritia-1? almen-Sumpte 
(Mauritia flexuosa und M. aculeata) an, die nach einer 

Diskussionsbemerkung von Ellenberg weite Flachen 
bedecken sollen. Bouillenne (1930) nennt den Sumpf 
wald des ?Igapo" aus dem unteren Amazonas 

gebiet das ?typische aquatoriale Moor fiir den 
Pflanzengeographen, wenn es auch gar nicht dem ent 

spricht, was wir unter Moor zu verstehen pflegen" 
(iiber. v. Verf.). In dem sauren, dauernd anstehenden 

Wasser wird eine Art Torf abgesetzt, zu dem aller 
dings auch die Flufialluvionen der Oberschwemmungs 
zone hinzukommen9). Ahnliche Sumpf bildungen sol 
len nach Richards (1952 S. 216, 322) in Britisch-, 
Franzosisch- und Hollandisch-Guyana vorkommen. 
Aus der Tiefebene Ostboliviens nennt Herzog 
(1923) Oberschwemmungswiesen, Sumpfgebusche und 

Mauritia-YLame (s. a. Herzog 1909), unter den me 

sothermen Formationen auch Sumpfwiesen und Quell 
riede und vom Titicaca-See die Scirpus riparius-Ver 
landungsvegetation (s. a. Schneider 1958). 

Interessant sind die hochandinen, eine Art 
Trockentorf bildenden, polsterartig aufgebauten Disti 
chia muscoides-Moore, die auch bei der Verlandung 
der Glazialtiimpel eine wichtige Rolle spielen. Her 
zog vergleicht sie mit den europaischen Hochmooren. 

Sphagnum fehlt, dagegen gibt es eine grofiere Anzahl 
hoherer Pflanzen, die das Moor aufbauen (Liste bei 
Herzog). Uberhaupt scheinen in den hoherenLa 
gen der t r o p i s c h e n G e b i r g e Siidame 
rikas Moore recht haufig vorzukommen. In den 
Paramos gibt es nach Troll (1959, S. 45) neben mach 
tigen Bildungen von sehr saurem Humus auch ?Torf 

moore, die grofitenteils von Polsterpflanzen (Disti 
chia, Plantago, Oreobolus u. a.) gebildet werden". 
Sphagnen bilden hier keine eigentlichen Hochmoore. 
In der Puna sind zwischen 4300 und 4700 m nur 
rein soligene Moore (Quell-, Verlandungs- und Tal 

Moore) ohne Sphagnum, aber mit Hartpolsterpflan 
zen (s. o.!) vorhanden (Troll 1958, S. 48, Abb. 65 
und 1959, S. 45 u. 53). 

9) Nach Sioli (Antrittsvorlesung 1959 in Kiel) handelt 
es sich hierbei aber nicht um Moore, da jegliche Torf ablage 
rung fehlt. 
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Aus K o 1 u m b i e n beschreibt Wilhelmy (miind 
lich und 1956) Moore mit bis zu 7 m hohen Espelatia 
Pflanzen und Baumfarnen (Blechnum). Nach Schnei 
der (1958) gibt es ahnliche Moore- auch in Bolivien. 
Oberhalb von Caracas (Venezuela) liegt der Pico del 
Naiguata. In der Paramo-Stufe, die iiber 2000 
bis 2400 m iiber dem Meer auf die Waldstufen folgt, 
gibt es dort nach Vareschi (1955) kleine Sphagnum 
magellanicum-Moore als Verlandungsvegetation von 

kleinen Seen (keine Hochmoore). In der Gesellschaft 
kommen ferner vor: Polytrichum commune, J uncus 

effusus, Habenaria lutomantha, Agrostis Humbold 
tiana, Danthonia secundiflora und Iso'etes spec. Die 

pollenanalytische Untersuchung einer 90 cm machti 
gen Torfschicht aus 2700 m Meereshohe ergab, daB 
ein urspriinglich vorhandener Podocarpus-W'aid nach 

und nach durch die Paramo-Vegetation bzw. in tiefe 

ren Lagen durch Savannen ersetzt wurde. Fiir die er 

sten Veranderungen werden Klimaanderungen zur 

Erklarung herangezogen, spater sind anthropogene 

Veranderungen der Vegetation aufgezeichnet worden. 

Nach der vorliegenden Literatur laBt sich also fest 
stellen, daB in tieferen Lagen der Tropen torfbildende 

Moore, die zumeist von Baumen bestanden und meist 

nicht sehr ausgedehnt sind, nur an topographisch und 
klimatisch begiinstigten Stellen vorkommen. Sie sind 
nicht weit verbreitet, jedenfalls viel weniger als die 
nicht torfbildenden Siimpfe. Richards (1952, S. 215) 
bezeichnet sie als ?Waldmoore". Derselbe Autor ver 

sucht auch, ihre Sukzession anzugeben (S. 293?294): 
Submerse und frei schwimmende Pflanzengesellschaf 
ten ?> Sumpfpflanzengesellschaften 

?> Busch und 

niedrige Waldgesellschaf ten?> von dikotylen Baumen 
beherrschter Sumpf wald (edaphische Klimax). In ho 
heren Lagen der Tropen gibt es dagegen vielfach 
baumfreie Cyperaceen-, Gramineen- und krautreiche, 
seltener Sphagnum-reiche Moore mit nicht unerheb 

lichen Torf ablagerungen11). 
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DER ATLANTISCHE SAUM EUROPAS 

(Zum Erscheinen des Werkes von P. Flatres iiber die 
Agrargeographie der keltischen Lander Irland, Wales, 

Cornwall und Man)1) 

Ingeborg Leister 

In jiingster Zeit mehren sich die kulturgeographi 
schen Arbeiten, die sich mit dem Atlantischen Saum 
Europas beschaftigen, der sich von Spanisch-Galicien 
iiber die Bretagne, Irland und die sogenannte 
?British Highland Zone" bis Norwegen erstreckt2). 

*) Flatres, Pierre: Geographie Rurale de quatre Con 
trees Celtiques: Irelande, Galles, Cornwall et Man. 618 S., 
22 Abb., 61+4 Fig. Rennes, Librairie Universitaire J. 
Plihon, 1957. 

2) Es kann hier nur summarisch auf die Arbeiten aus den 
Geographischen Instituten Rennes, Aberystwyth, Belfast, 
Glasgow und dem Institute for Comparative Research in 
Human Culture in Oslo sowie die Arbeiten von Niemeier 
iiber Spanisch-Galicien (1934/35) hingewiesen werden. 

Unter den vorgeschichtlichen Arbeiten sei vor allem Sir C. 
Fox: The Personality of Butain genannt. 

Die britische Hauptinsel erfahrt dabei eine Aufgliede 
rung in einen Kontinent-Europa zugewandten und 
einen zum Atlantischen Saum zugehorigen Teil. Eine 
grofie Forschungsliicke beginnt sich zu schliefien. Auch 
bei peinlich genauer Beriicksichtigung aller Unter 
schiede bestatigt sich in den Arbeiten der Atlantische 
Saum als eine Einheit, die eigenen Gesetzen auch dort 
folgt, wo sie, wie in Spanisch-Galicien, der Bretagne, 
auf der britischen Hauptinsel, nur die westlichen Rand 
gebiete einer grofieren Landeinheit erfafit. Die Uber 
einstimmungen in der natiirlichen Ausstattung allein 
konnen nicht dazu gefiihrt haben, dafi die Bindungen 
der Glieder des Atlantischen Saums untereinander 
starker waren als die an Kontinent-Europa. Ebenso 

wenig ist die Eigenstandigkeit vom Ethnischen her zu 
begriinden. Der Atlantische Saum gehorte bzw. gehort 
zwar iiberwiegend zum keltischen Sprachbereich und 
ist ohne diese Tradition nicht zu verstehen, aber schon 
die Zugehorigkeit von Norwegen zeigt, dafi audi die 
ser Faktor allein keine hinreichende Erklarung gibt. 
Man ist gewohnt, die Teilgebiete des Atlantischen 

Saums als Aufienposten Europas im Sinne vollig rand 
licher Lage zu verstehen und sie einseitig als Riick 
zugsgebiete einer keltischsprechenden Bevolkerung auf 
zufassen. Bei der neuzeitlichen Lage des wirtschaftli 
chen und kulturellen Schwergewichts in Europa mag 
diese Vorstellung zutreffen. Sie lafit sich jedoch nicht 
beliebig weit in die Geschichte zuriicktransponieren. 
Immer wieder haben sich seit vorgeschichtlicher Zeit 
die wirtschaftlichen und kulturellen Spannungsfelder 
in Europa verlagert, und in den Verkehrswegen ist 
ein standiger Wechsel zwischen vorherrschendem See 
verkehr und vorherrschendem Landverkehr zu be 
obachten. Als Beispiel sei hier nur auf die einander 
ablosenden Wege des oberitalienischen Wollhandels im 
Mittelalter hingewiesen. Mochte die Verbindung der 
Glieder des Atlantischen Saums untereinander auch 
weiterbestehen, aus dem grofien Geschehen waren sie 
bei vorherrschendem Landverkehr ausgeschaltet, wah 
rend umgekehrt die Wiederaufnahme des Seeverkehrs 
sie, z. T. unter Uberspringen zwischenzeitlicher Phasen, 
mitten hineinrifi in die derzeitigen Kulturstromungen. 
Dadurch machten sie eine aufierordentlich sprunghafte 
Entwicklung zwischen Verharren und aufierster Ak 
tivitat durch, wobei der Kiistensaum naturgemafi be 
sonders begiinstigt war. Daraus ergaben sich nicht nur 
in der Vorgeschichte bei allgemein diskontinuierlicher 
Entwicklung ungewohnlich lange Zeiten der Uber 
lappung zweier Kulturepochen. Als in der Neuzeit 
der Welthandel sich auf den Atlantik verlagerte, ver 
mochte keines der Teilgebiete trotz verschiedener An 
satze die von der Natur vorgezeichnete Aufgabe, die 
sem Handel als Sprungbrett zu dienen, wahrzuneh 

men. Sie schieden aus dem Geschehen wieder aus, wur 
den aber dann seit der zweiten Halfte des 19. Jahr 
hunderts, starker noch seit der Jahrhundertwende, ge 
zwungen, sich im modernen Maschinenzeitalter zu 

rechtzufinden, ohne an den geistigen Voraussetzungen, 
der Renaissance, der Reformation etc., innerlich be 

teiligt gewesen zu sein. 

Die Bedeutung der atlantischen Handelsroute zeigt 
sich sehr klar am Beispiel Irlands. Die Haupteinwande 
rer- und kulturstrome, die von der Insel Besitz ergrif f en, 
kamen auf dem Seeweg von Siiden und in geringerer 
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