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MT. EGMONT ? TARANAKI 

Zugleich ein Beitrag zum Studium der vertikalen Anordnung der Vegetation in Neuseeland 

Ulrich Schweinfurth 

Mit 5 Abbildungen und 9 Bildern 

Summary : With a contribution towards the study of the vertical 

arrangement of vegetation in New Zealand. 

Even amongst the multitude of beautiful mountains in 
New Zealand Mt. Egmont is outstanding for its graceful 
appearance. The mountain occupies a unique position; 
resting 

? distinct from the other volcanoes ? in splendid 
isolation and by virtue of that clearly visible from all sides, 
it juts forth into the Tasman Sea, exposed to all hardships 
and sudden changes the climate can provide in these 
latitudes. Needless to say, the mountain annually attracts 
a fair number of people, actually more than any other 
mountain in New Zealand, people, who only too fre 

quently underestimate the difficulties the mountain offers. 
List of casualties on Mt. Egmont is the longest of any 
New Zealand mountain. Dr. Ernst Dieffenbach, Ger 
man born naturalist of the New Zealand Company, was 
the first to reach the top of Mt. Egmont in 1839; many have 
followed since. In spite of the large number of visitors, 
literature on the mountain strangely enough is scanty and 
scientific information available might be called sufficient 
for the geologist only; botanists contributed bits and 

pieces here and there, but no comprehensive account of 
the vegetation of the mountain appeared so far. A reason 

for this doubtless is the difficult nature of the bush, though 
roads cut through the bush in N, E and SE to help the 
skiers to reach their play grounds, offer reasonably good 

means of access to certain parts; the bush on both sides of 
the roads lines up as a solid wall. The present writer, while 

engaged in a survey covering most parts of New Zealand 
as well could not devote as much time to the mountain of 
Taranaki as he would have loved to do, indeed had to 
content himself to study the E and SE slopes from the 
boundaries of National Park to the summit, for which 

Mt. Egmont amongst a fair majority of rainy days pre 
sented one day "out of the box". Special attention is paid 
to those types of vegetation, which the author regards to 

be peculiar on Mt. Egmont, as for instance the montane 

forest ("goblin forest") from 800 to 1100 m. 

After presenting his material on Mt. Egmont the author 

reviews the vegetation of the mountain in comparison to 

the vegetation of the volcanoes to the East in the central 

parts of North Island, thereby briefly mentioning nearest 

habitats of Nothofagus E of Egmont, a genus entirely 
missing on the mountain; to the W the vegetation of the 

mountainous parts of Tasmania, where lifeforms com 

parable to those, which occur on Egmont, are met with, 
is cited. From this East-West review the author looks upon 
the vegetation of Mt. Egmont as occupying an especially 
interesting position, if one compares the forest vegetation 
of humid tropical mountains as studied by C. Troll, with 

forest vegetation in the Southern hemisphere, for which 

examples are quoted from the Tararuas (North Island, 
New Zealand), Fjordland (South Island) and Stewart 

Island. 

The study of the vegetation of Mt. Egmont, though of 

great interest in itself, appears to be one of special attrac 
tion in this greater context, in which Mt. Egmont occupies 
a unique place as it is ? next to Ruapehu in central North 
Island ? the last mountain towards N reaching the snow 

line, until in New Guinea we again find mountains, which 

provide the opportunity to study the various belts of 

vegetation from sea-level to snow line. 

Auch in einem Lande, das so reich gesegnet ist 
mit imponierenden Bergen und Gebirgsziigen wie 

Neuseeland, fallt der einsameVulkankegel des Mt. 

Egmont auf. Als James CooKihnam9. Januar 1770 
zum ersten Male von feme sah, verglich er ihn mit 
dem Pik von Teneriffa; am 13. Januar 1770 tauft er 
den Berg auf den Namen des damaligen First Lord 
of the Admirality, Mt. Egmont. 

In den Legenden der Maoris haben die Berge 
Neuseelands ihren festen Platz und so naturlich 
auch Mt. Egmont, der bei den Maoris Taranaki 

heiBt, von woher auch die heutige Provinz zu 
seinen FiiBen, ?sein Land", ihren Namen 

Taranaki tragt. 
Nach einer der verschiedenen Legenden der Maoris 

stand Taranaki friiher mit den anderen Vulkanen zusam 
men im Zentrum der Nordinsel, verliebte sich in Pihanga, 
einen kleineren Vulkankegel siidlich des Lake Taupo, der 
Gemahlin des Tongariro. Schwierigkeiten entstanden, 
Taranaki wurde davongejagt: das tief eingeschnittene 
Schluchttal des Wanganui River ist die Spur, die er bei 
seiner Flucht hinterlieB. Sein Platz im Zentrum der Nord 
insel wird heute vom Lake Rotoaira eingenommen. Tara 
naki aber sitzt einsam und distanziert von der ubrigen 
Vulkangruppe im Westen ? wenn Nebel und Wolken und 
der beruhmte Taranaki-Regen sein Haupt einhullen, dann, 
so heiBt es, weint er noch heute nach der verlorenen Ge 

liebten ?, den klimatischen Verhaltnissen nach zu urteilen, 
muB die Liebe auch heute noch groB sein; und die immer 
noch fortwahrende Aktivitat des Ngauruhoe, den die 

Maoris nur als einen seitlichen AuslaB des Tongariro be 

trachten, nicht als selbstandigen Vulkan, wird als Beweis 

angesehen, daB auch dessen Groll noch nicht gestillt ist. 

Gleichgiiltig von welcher Seite gesehen, Eg 
mont gewahrt einen groBartigen Anblick. Es wird 

berichtet, auf einem japanischen Kriegsschiff, das 
an Neuseelands Kiisten seiner ansichtig geworden 
sei, seien ihm dieselben Ehren wie dem Fujiyama 
erwiesen worden. Vom Lande her gesehen, be 
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herrscht Egmont die Umgebung vollkommen, er 
ist aber auch ganz real der Ursprung des um 

gebenden Landes selbst: durch seine Tatigkeit 
hat er es geschaffen, und die vulkanische Her 
kunft des Gesteins gibt den Boden ihre Frucht 
barkeit. Die gleichmaBigen Boschungsverhalt 
nisse haben zur Entwicklung eines radialen Ent 

wasserungssystems gefuhrt. Aber auch das kli 
matische Geschehen im Umkreis wird vom Berge 
her beeinfluBt. Die Bewohner von Taranaki, 
jedenfalls die WeiBen (Pakehas) blicken mit Stolz, 
die Maoris eher mit argwohnischer Ehrfurcht zu 
ihrem ?Gebieter" auf1). Fiir die Maoris gait er 

lange Zeit als ?tapu" 
? man hielt sich entspre 

chend fern, im Siiden war Patea die auBerste 
Grenze der Maorisiedlungen gegen den Berg hin, 
und erst ganz allmahlich im Gefolge des dichten 

Siedlungsnetzes, das die Pakehas um den FuB 
des Berges herum entwickelt haben, lockern sich 
die traditionellen Vorstellungen der Maoris. 

Die Pakehas haben am FuB des Egmont eine 

?englische" Kulturlandschaft entstehen las 
sen, so scheinen es Hecken, lockere Siedlungs 
lage, englische Ortsnamen (Stratford, Inglewood, 
Lepperton, Eltham etc.) auf den ersten Blick an 

zudeuten, ein Land, in dem wirklich ?Milch und 

Honig flieBt", Butter und Kase in groBen Mengen 
erzeugt werden. Friih hat man erkannt, daB 
Taranaki fiir Milchwirtschaft besonders geeignet 
ist, die Molkereibetriebe (dairy factories) sind die 
auffallendsten Baulichkeiten. Der Zuzug eid 

genossischer Einwanderer hat belebend gewirkt, 
nach dem zweiten Weltkrieg stellten sich ferner 
zahlreiche Polen in Taranaki ein, so daB die Pro 
vinz heute innerhalb Neuseelands durch einen 
besonders starken Anteil des katholischen Be 
kenntnisses in der Bevolkerung auffallt, zumal 
die Eidgenossen vorwiegend aus den dichtbesie 
delten katholischen Kantonen der Schweiz kamen. 
Es ist nicht mehr nur der Berg und damit die 
natiirliche Grundlage, die heute Taranaki eine 

gewisse Sonderstellung unter den Provinzen 
Neuseelands verleiht, sonder auch die Entwick 

lung, die der Mensch hier ausgelost hat. 
Trotz aller Achtung, die der Berg genieBt, hat 

der weiBe Mann zunachst gar nicht daran gedacht, 
ihn zu schonen, und ohne Rucksicht ihn der un 
tersten Partien seines Waldkleides beraubt: das 
Farmland breitete sich rasch aus. Aber die Gefahr 
wurde hier doch fruhzeitig erkannt: bereits 1881 

(New Zealand Gazette No. 41, 26.5.1881) wurde 
das gesamte Gebiet der Provinz Taranaki inner 
halb eines Kreises mit einem Radius von 6 Meilen 

(10 km) um den Gipfel des Mt. Egmont, was 
etwa der 500-m-H6henlinie entspricht, ?for the 

x) Scanlan 1949: "At all times the peak is a central 

interest, extending from the pleasure it provides to the dangers it 
contains" 
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Abb. 1: Neuseeland: Vbersichtsskizze. 

growth and preservation of timber" beiseite 

gestellt: das war der Anfang des Mt. Egmont 
National Park, zu welchem das Gebiet im 

Jahre 1900 erklart wurde. Damit kam der Holz 

einschlag zum Ende, und das Waldkleid des 

Egmont wurde beizeiten gegeniiber weiterer Aus 

dehnung des Farmlandes gesichert. Egmont blieb 

jedoch nicht von den Experimenten mit landes 
fremden, hierher importierten Tieren verschont: 
vor etwa 50 Jahren wurden groBere Mengen von 

Ziegen auf benachbartem Farmgelande freigelas 
sen, die sich der Brombeerplage 

? ebenfalls ein 

gefiihrt! 
? annehmen sollten, jedoch miissen die 

Ziegen sehr bald Geschmack an den neusee 
landischen Gewachsen im Wald des Egmont ge 
funden haben ? die Brombeeren hatten weniger 
unter ihnen zu leiden als der Unterwuchs im 

Wald. Das Gemecker der Ziegen durchbricht 
auch heute noch die Stille im ,,bush". Doch be 
deutete die Freilassung von Opossums eine viel 

groBere Gefahr, da diese in den Kronen der 
Baume leben und im dichten Egmont-,,bush" 
praktisch unerreichbar sind. Besonders am West 

hang des Berges haben die Opossums groBe 
Schaden angerichtet. So wurde der Wald des 

Egmont von zwei Seiten bedroht: durch die Zie 
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Bild 1: Mt. Egmont: Siidostflanke, Aufn. New Zealand Aerial Mapping Ltd., Hastings, New Zealand, 
Mitte September 1956. 

Die Bildmitte zeigt die Strafie nach Dawson Falls Hostel, mit der Lichtung Dawson Falls Hostel. Vorn links der 

parasitare Kegel des Fantham's Peak, hinten rechts die Pouakai Range, im Hintergrund die Tasman-See. Vegetations 
stufen: untere Waldstufe bis Dawson Falls, dariiber Bergwald, dann deutlich abgesetzt die Stufen oberhalb der Wald 

grenze. Schneegrenze auf dem Bilde etwa in 1600 m. 

gen im Unterwuchs, durch die Opossums im 
oberen Stockwerk. Seit dem zweiten Weltkrieg 
ist man aber diesen Gef ahren sehr konsequent 
entgegengetreten; bis 1955 waren etwa 250000 

Opossums und 15000 Ziegen ?beseitigt" wor 

den; dadurch ist man der Ziegen einigermaBen 
Herr geworden, gegen die Opossums aber ist 

eigentlich noch kein Kraut gewachsen, denn es 
niitzt ja wenig, wenn am FuBe einiger Baume 
Fallen aufgestellt werden, wenn der eigentliche 
Lebensraum der Tiere die Baumkronen sind und 
sie sich auch von Baumkrone zu Baumkrone 

weiterzubewegen pflegen. 
Ein Berg wie der Egmont, der vollig freiliegend 

die Umgebung beherrscht, ubt eine groBe An 

ziehungskraft aus: man will auf seinem Gipfel 
stehen und das umliegende Land uberblicken 
konnen. Ernst Dieffenbach, der im Dienste 
der New Zealand Company in Taranaki war, er 
reichte am 23. Dezember 1839 als erster den 

Gipfel 
? trotz zahlreicher Schwierigkeiten auch 

von seiten der Maoris. Heute ist der Berg nicht 
nur das Ziel zahlreicher Bergsteiger 

? alle um 

liegenden Ortschaften von einiger GroBe haben 

einen ,,Mountain Club": 2. B. New Plymouth, 
Stratford, Hawera, die ihre eigenen Unterkunfts 
hutten am Berge haben, wodurch wenigstens in 

einigen Teilen der Berg heute doch schon ein 

wenig erschlossen ist. Die sehr unterschiedlichen 

Bedingungen, die der Berg bieten kann, vor allem 
der unglaublich schnelle Wetterwechsel, der aus 
der exponierten Lage resultiert, machen Mt. Eg 
mont aber zu etwas ganz anderem als einem ein 
fachen ?Aussichtsbergcc. Da er aber oft nicht ernst 

genug genommen wird, ist Egmont der Berg mit 
der langsten Unfalliste in Neuseeland, und er hat 
auch die meisten Todesopfer gefordert, was ein 
mal das Ergebnis der fiir neuseelandische Ver 
haltnisse hohen ?Besucher"-Zahl ist, zum anderen 
das Resultat falscher Einschatzung der moglichen 
Schwierigkeiten, zumal oft die verschiedenen 

Hange des Berges unterschiedlichen Bedingungen 
unterliegen. Am Mt. Egmont muB man wegen 
seiner exponierten Lage auf alles gefaBt sein. Zur 

Winterszeit, etwa Mai bis August, wenn der Berg 
bis zur Waldgrenze herab und oft auch noch 
weiter in Schnee gehullt ist, sind seine Hange von 
Skifreunden iiberlaufen, ihnen verdanken wir 
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v4&&. 2; Mt. Egmont 
- 

Taranaki, Neuseeland. 

Kartengrundlage N. 2. M. S. 1 - N 108, 109, 118, 119. (1 -: Grenze des National Park nach N 108, 109, 119.) 

auch, daB der Berg in N, E und SE heute durch 
StraBen wenigstens an diesen Stellen leichter er 
reichbar ist. Fiir Erste Hilfe, besonders bei alpini 
stischen Unfallen, ist der Berg in verschiedene 

Rettungsbezirke eingeteilt, fiir die die einzelnen 
Mountain Clubs zustandig sind (Mt. Egmont Al 

pine Club, Stratford Mountain Club, Taranaki 

Alpine Club). 
Von diesem allgemeinen Interesse her sollte 

man erwarten, daB Egmont einer der bestbekann 
ten Berge in Neuseeland ist ? weit gefehlt. Die 

sportlichen Aktivitaten ? 
Bergsteigerei, Ski 

lauf ? spielen sich vielmehr ganz ?an der Ober 

flache" ab, die Sportier ,,durcheilen" z. B. die 
verschiedenen Vegetations stufen ohne viel rechts 
und links zu schauen, bis sie ihr Betatigungsfeld 
erreicht haben, das bei den Skilaufern ja sowieso 
der Schnee ist, der Gestein und Pflanzen verdeckt 
halt. Fiir mich war es eine Uberraschung, als ich 
den Berg und seine sehr klare Vegetationsstufung 
sah sowie seine z. T. auBergewohnlichen Erschei 

nungsformen, wie den Bergwald, die auch dem 

fluchtigen Besucher auffallen, zu erfahren, daB es 
keine umfassende der Vegetation des Egmont 
gewidmete Arbeit gibt. Bei Cockayne 1958 fin 
den sich nur verstreut einige Angaben. 
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In den Newsletters der Auckland Botanical Society, die 
einer Art von Exkursionsberichten gewidmet sind, haben 
sowohl L. Millener wie G. Mason kurze Mitteilungen 
uber allgemeine Eindrucke veroffentlicht. Scanlan, ein 
alter Freund und Kenner des Egmont, stellt in seinem 

Buch, 1949, eine Reihe sehr guter Bilder zusammen, deren 
Auswahl aber auch mehr von alpinistischen Gesichtspunk 
ten her bestimmt war. SchlieBlich ist das Mt. Egmont 

Handbook 1955 zuerwahnen, ein kleines Heft vollernutzli 
cher Hinweise iiber das Verhalten am Berg und mit einzelnen 
interessanten Angaben verschiedener Autoren, mehr eine 

Sammlung, denn eine geschlossenes Ganzes, keine Dar 

stellung des Berges insgesamt; ein Kapitel iiber die Vegeta 
tion fehlt bezeichnenderweise, der Aufsatz ? Forest Pro 
tection" gibt manchen Hinweis vom Standpunkt des 

Forstmannes; ?Nature Aspects" berichtet iiber einige Be 
sonderheiten. Zusammenfassend laBt sich demnach der 

Ausspruch eines fiihrenden neuseelandischen Botanikers 
aus dem April 1959 anfuhren: ^strangely enough there is no 
botanical treatment of Mt. Egmont in the whole''''. 

Geologie 
Die Geologen haben sich dagegen des einsamen 

Vulkans angenommen und ihm eine Monographic 
gewidmet (Morgan 1929). Demnach2) ist Eg 
mont ein Andesitvulkan und in zwei Phasen mit 

langer Ruhepause dazwischen aufgebaut. Der 

zackige Ostgipfel, Shark's Tooth, ist anscheinend 
das Ergebnis des letzen Lavaausflusses, wahrend 
der Hauptgipfel im W von einem Lavapfropfen 
gebildet wird. Indem der Hauptkrater derart ver 

stopft war, entstand im Fantham's Peak an der 
Ostseite (1931 m) spater ein parasitarer Vulkan 
und sehr viel niedrigerer Nebengipfel. In der 
zweiten Eruptionsphase wurden enorme Mengen 
losen Materials ausgeworfen, die als ein grauer 
?Sand" tief die unteren Hange bedecken bzw. als 
ein brauner Lehm unmittelbar unter dem schwar 
zen Oberboden Taranakis folgt. Ein besonders 
bemerkenswertes Ergebnis dieser Eruptions 
tatigkeit sind die ?Lahars" im Bezirk von Ingle 

wood ? 
Lepperton und Okato ? 

Opunake, 
konisch geformte kleine Hiigel; ihre Entstehung 
wird so erklart: beim Ausbruch gliihendheiBer 
Aschen iiber schneebedeckten Hangen entstanden 

gewaltige Schlammbache, deren Material dann in 
Form dieser kleinen Hiigel, ?Lahar", sich ab 

gelagert findet. Wald deckte zu jener Zeit noch 
nicht die Hange des Egmont. Ubrigens scheint 
die Laharbildung auch zu verschiedenen Zeiten 

erfolgt zu sein, da die beiden genannten Haupt 
gruppen nicht gleichaltrig sind. Der Ausbruch 
der Aschen (siehe oben) erfolgte in drei Schauern, 
von denen der erste das Land bis Mokau, Ohura, 

Wanganui bedeckt hat ? bei weitem die groBte 
Flache. 

Da die Lavastrome auf lockeres Material zu 

liegen kommen, sind Andesitvulkane ihrer Struk 
tur nach kurzlebig; die Erosion hat leichte Ar 
beit. Die auffalligen Lavafelsgebilde 

? Warwick 

2) Vgl. auch D. Cameron in Mt. Egmont Handbook 
1955. 

Castle, Shark's Tooth, Humphries Castle etc. ? 

deuten an, daB Egmont als Vulkan einst groBer 
gewesen sein muB. Alle diese Reste von Lava 
stromen sind ja in irgendwelchen Vertiefungen zu 
Tale gegangen und sind heute auffallige land 
marks". Es scheint sicher, daB Egmont seit drei 
hundert Jahren nicht mehr aktiv gewesen ist, und 
es ist fraglich, ob er es jemals wieder werden wird. 

Klima 

Die Wetterbedingungen am Egmont lassen 
sich kurz so zusammenfassen: vorherrschende 

Windrichtung ist Westen. Winde aus W, NW und 
N bringen meist Regen. Luftstromungen aus SE 

versprechen giinstiges Wetter. Im Winter bringt 
S-, besonders SW-Wind Schnee. Bei schonem 

Wetter, z. B. 4. April 1959, bildet sich gegen 
10 Uhr morgens ein Wolkengiirtel in 1200 bis 
1900 m, der sich ab 5 Uhr nachmittags wieder 
auflost und gegen Abend den Berg ganz frei 

gibt. Oft treten nur in den oberen Teilen des 

Berges starke Winde auf. Der Niederschlag kann 
200" (5000 mm) im Jahre iiberschreiten, und trotz 

allgemein hoher Niederschlage gibt es Unter 
schiede zwischen den verschiedenen Hanglagen: 

wenn NW- und W-Hang unter Regen leiden, 
kann es im SE und E schon sein ? und um 

gekehrt. Auch kann der Berg iiber zwei Wochen 
und langer unausgesetzt in Wolken gehullt blei 

ben, ist doch das Klima von Taranaki grundsatz 
lich durch hohe Niederschlage und hohe Luft 

feuchtigkeit ausgezeichnet3). 

Vegetation 
Mit seiner exponierten Lage und seiner Hohe 

von 2478 m ermoglicht Mt. Egmont das Studium 
der Vegetationsstufung von der Meereshohe 

durchgehend bis zur Schneegrenze in einer hori 
zontalen Entfernung von knapp 30 km. Dabei 

gibt es am Berge, der Exposition folgend, Unter 
schiede. Diese voll zu erfassen ist sehr schwierig, 
da der dichte Wald nur dort der Beobachtung 
wirklich zuganglich ist, wo ,,tracks" bestehen, 
und das ist im wesentlichen auf der E- und N 
Flanke. Am schwierigsten sind die Verhaltnisse 
auf der W- und S-Flanke des Berges. Wer den 

Osthang kennt, kann sich danach eine Vorstel 

lung machen, was ihn auf der Westseite erwartet. 
So ist es auch von der Schwierigkeit des Gelandes 
her wohl verstandlich, daB es eine den ganzen 
Berg gleichmaBig berucksichtigende Darstellung 
des Pflanzenkleides noch nicht gibt. Im Rahmen 
meiner Arbeiten, die sich auf Neuseeland ins 

gesamt erstreckten, war Egmont von Anfang an 
eine besondere Stellung zugewiesen, die sich aus 

3) Es heiBt in Taranaki: ?Ifyou can't see Egmont 
? it is 

raining and if you can see it, it is going to rain." 
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Abb. 3: Mt. Egmont 
- Taranaki: Vegetationsprofil: Osthang. (Kartengrundlage N. 2. M. S. 1 - N 119) 

seiner Lage ergibt, erreicht doch hier zum letzten 
Male entlang der Westkuste das Gebirge Neusee 
lands die Region des ewigen Schnees, und zum 
anderen hoffte ich auf interessante Vergleichs 
moglichkeiten mit der Vulkangruppe weiter ost 
lich im Zentrum der Nordinsel. DaB hier Unter 
schiede vorliegen miissen, zeigt schon der erste 
Blick: wahrend einem die zentrale Vulkangruppe 
als ?gelbbraune" Berge entgegentreten wegen des 
Vorherrschens von Tussockgras und aschen 
bedeckten Hangen, macht Egmont einen ,,gru 
nen" Eindruck, was mit dazu beitrug, daB ich 
dem, was Egmont zu bieten haben wiirde, mit 

groBter Spannung entgegensah, als ich von den 
zentralen Vulkanen her mich dem Berge naherte. 

Der FuB des Mt. Egmont steigt von der Kiiste 
her uberall im allgemeinen gleichmaBig an ? bis 
zu rund 500 m und mehr. Bis zu 500 m ist der 
FuB des Berges mit Farmland bedeckt, ab 500 m, 
gelegentlich 550 m, treten wir in das Gebiet des 
National Park ein, und sofort nimmt uns tiefer, 
dunkler Wald auf. 

Im Aufstieg zum Stratford Mountain House trefTen wir 

gleich am Rande des Waldes ein einsames Exemplar von 

Nothofagus Men^iesii, die hier, wie bekannt, gepflanzt 
worden ist, denn sonst kommt Nothofagus am ganzen 
Egmont nicht vor! In diesem Wald der unteren Lagen 
fallen folgende Baume als die wichtigsten auf: Dacrydium 
cupressinum, Podocarpus Totara, P. ferrugineus, P. spicatus, 

P. dacrydioides, Metrosideros robusta, Weinmannia racemosa, 
Griselinia littoralis, Oka lanceolata, Knightia excelsa, auch 
Beilschmiedea tawa ? aber diese letztere ist sonst am Egmont 
nicht allgemein verbreitet. Pseudopanax crassifolium ist un 
ter den weniger hohen Baumen starker vertreten, daneben 

Pittosporum eugenioides, Aristotelia u.a.; Strauch werk ist dar 
unter typisch entwickelt mit Suttonia, Coprosma, Drimys 
colorata, Nothopanax, Schefflera digitata, Melicytus ramiflorus, 

Alseuosmia etc. Baumfarne bilden einen sehr dichten Unter 

wuchs, 2,3?5 m hoch. Metrosideros ist auch unter den 

Kletterpflanzen auffallig, in der bodennahen Schicht Rubus 
australis. Unter den epiphytischen Pflanzen treten die uppig 
entwickelten Astelien (A.Cunninghamii, A. Solandri) her 
vor, ferner sehr viele Fame, besonders Asplenium flaccidum, 
auch Tmesipteris tannensis, Trichomanes reniforme neben vieler 
lei Moos und Flechten. Auf dem Waldboden, der fast 

uberall, wo es die Bodenneigung nicht verhindert, sumpfig 
ist, finden wir Astelia nervosa, Blechnum discolor und B. capen 
sis, aber auch die kleine rotfriichtige Nertera depressa 
(Rubiac). Der Wald ist dicht, alles ist naB und feucht. Hier 
und da hat in friiheren Jahren von der StraBe aus Ein 

schlag stattgefunden, so existieren einige ?L6cher", sie 
sind aber durch iippigen Sekundarwuchs, besonders 

Baumfarne, Coriaria sarmentosa u.a. schnell verheilt, wenn 
auch noch nicht wieder zum alten Bestand riickgebildet. 

Die Sumpfpartien, die sich hier in den tieferen Lagen noch 

finden, zeigen randlich Bestande von Manuka {Leptosper 
mum scopariuni) und Phormium tenax (neuseelandischer 
Flachs). 

Die Dichte des Waldes iiberrascht, sie beweist, 
daB die Ziegen hier keinen auffalligen Schaden 
anrichten konnten, wahrend man die Fuchsia ex 
corticata-B&ume leicht als die ,,Futterbaume" der 

Opossums erkennen kann, sie stehen fast kahl da. 

Dacrydium cupressinum ist zweifellos der auf 

falligste Baum dieser unteren Stufe, schon da 
durch, daB die einzelnen Exemplare hoch den 

ubrigen Wald iiberragen. Auch tragen die Dacry 
dium cupressinum-B&ume die groBte Last an Epi 
phyten und scheinen oft geradezu mit Astelia 
Stauden gepflastert. In etwa 775 m wurde der 
oberste Dacrydium cupressinum-Rsxim festgestellt. 
Bis hierher etwa macht auch der Wald einen 
durchaus gleichmaBigen Eindruck. Allrnahlich 
kiindet sich aber ein Wechsel an, wie das Zuriick 
bleiben von Dacrydium cupressinum beweist. Mit 
dem Erreichen des Stratford Mountain House, 
820 m, mochte ich bereits von der oberen Wald 
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Abb. 4: Im Bergwald am Mt. Egmont (Taranaki, 
Neuseeland). 

Wuchsformen von Weinmannia racemosa (Cunoniac.) 
(Zeichnung U. Schweinfurth) 

stufe, dem Bergwald, sprechen. Dieser Wechsel 

zeigt sich darin, daB Weinmannia racemosa und 
Griselinia littoralis die Masse des Waldes bilden, 
Podocarpus Hallii die Podocarpus To tar a ablost und 
weiter oben randlich auch Libocedrus BidwiUii als 

physiognomisch besonders hervortretend sich ein 

stellt4). 

4) Cockayne 1958, 268, schreibt: "...an association 

containing Libocedrus is apparently confined to the vicinity of the 
North Egmont Mountain House and does not extend to the 

Stratford Mountain House." Diese Bemerkung muB dahin 

gehend erganzt werden, daB Libocedrus BidwiUii im Berg 

In der Lichtung um das Stratford Mountain 

House, 820 m, sind bereits die wichtigsten Ver 
treter der Strauchstufe, die wir weiter oberhalb 
am Berg passieren werden, vorhanden: Notho 

panax, Hebe, Olearia, Senecio, Cassinia; diese Lich 

tung im Wald gewahrt aber vor allem die Mog 
lichkeit? und ist deshalb auch erwahnenswert? 
einen Eindruck von den physiognomischen Ver 

anderungen der Waldvegetation zu bekommen. 
Es fallt auf, daB der Wald mit geschlossenem 
Kronendach abschlieBt, kein Baum ragt mehr 
iiber die recht kompakt anmutende Oberflache 
hinaus. Die Baume sind 10?15 m hoch und 
machen einen sehr gedrungenen Eindruck, der 
durch die im Verhaltnis zur Hohe geradezu un 

proportioniert wirkende Breite der Stamme her 

vorgerufen wird, sowie ganz besonders auch 
durch die sich nicht verjiingende Verzweigung: 
mit 30 cm dicken Asten tragt jeder Baum das 
Kronendach. Oft sind diese unformigen Aste 
auch im rechten Winkel umgebogen, was wohl 
nur auf Windwirkung zuriickgefuhrt werden 
kann. Im Inneren ist dieser Bergwald duster, folg 
lich besteht der Unterwuchs ganz wesentlich aus 

Cryptogamen. Dieser diistere Gesamteindruck 
wird durch die Masse der Epiphyten verstarkt, 
die in dichten Polstern auf Asten und Stammen 

lasten, wodurch die Aste unformig angeschwol 
len erscheinen. Je hoher wir aufsteigen, desto 

niedriger und gedrungener erscheint der Wald 
bzw. die einzelnen Baume und desto dichter 
scheint sich das Kronendach zusammenzuschlie 

Ben, desto mehr scheint der Wald als Ganzes in 
seiner Oberflache zumindest den Charakter eines 

,,Polsters" anzunehmen und sich fest um die 
Flanken des Berges zu legen. Von groBerer Hohe 
her gesehen zeigt sich das Kronendach als eine 

dichte, kontinuierliche ?Abwehrfront", aus der 

nirgendwo ein Einzelbaum herausragt (wie. z.B. 

Dacrydium cupressinum in der unteren Waldstufe 
so typisch). 
Wo ein Baum isoliert am Waldrand steht, ent 

wickelt er eine typische Kugelschirmkrone (nach 
C. Troll); Libocedrus Bidwillii nimmt, isoliert 
stehend in 1000, 1100 m Hohe, das Aussehen 

groBer ?Pilze" an, mit Kugelschirmkronen 
? 

oder zeigt ganz auffallige Winddeformation, wo 
bei wir auch zu bedenken haben, daB in dieser 
Hohe haufig die Sturme mit Schneefallen einher 

wald oberhalb des Stratford Mountain House auf der Ost 
flanke des Mt. Egmont durchaus noch vorkommt, wenn 
auch wohl nicht mehr so haufig wie auf der Nord 

abdachung des Berges, besonders der Pouakai Range. Im 

Bergwald oberhalb Dawson Falls habe ich Libocedrus 
nicht beobachten konnen. J. Hennessey, Stratford, be 

statigte, daB Libocedrus ? von der Nordflanke des Berges 
herumreichend ? zwischen Stratford Mountain House 
und Dawson Falls das Ende ihrer Verbreitung am Egmont 
findet. 
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Abb. 5: Libocedrus BidwiUii (Cupressac.) an der Wald 
und Baumgrenze am Mt. Egmont (Taranaki, Neuseeland). 

Ostflanke in 1075 m Hohe (Baumhohe ca. 7 m). 
(Zeichnung U. Schweinfurth) 

gehen, also die reine Windwirkung noch erheb 
lich verstarkt wird. 

Haupttrager des Bergwaldes ist Weinmannia racemosa, 
die sehr haufig Stiitzwurzeln entwickelt, die ahnlich bei 

Weinmannia racemosa auch auf Stewart Island zu sehen sind, 
vielleicht ein Hinweis darauf, wie die Baume an entspre 
chenden Standorten sich zu verankern bestrebt sein miis 
sen. Griselinia littoralis ist ebenfalls sehr haufig, seltener 
bereits Podocarpus Haifa, im Unterwuchs des Bergwaldes 
ist Fuchsia excorticata stark verbreitet, randlich fallt beson 
ders der ?Schopfbaum" Cordyline indivisa auf; darunter 
dann auch Aristotelia serrata, Melicytus lanceolatus, Carpode 
tus serratus. Ein noch tieferes, kaum mannshohes Stock 

werk wird, wenn vorhanden, fast ausschlieBlich von 

Drimys colorata gebildet (Horopito). Randlich, d. h. im 
wesentlichen entlang der StraBen und auf Lichtungen, 
zeigen sich die Vertreter der Strauchstufe ? Senecio 

elaeagnifolius, Coprosma, Hebe salicifolia, Suttonia divaricata, 
Nothopanax Sinclairii, N. Colensoi, dazu Rubus australis. Im 
Bestand selbst ist im Unterwuchs Astelia nervosa zu finden, 
ebenso Uncinia Banksii, dann aber vor allem Fame. Den 

letzten Baumfarn, Hemitelia Smithii, mit 30 cm hohem 

Stammchen, fand ich in 930 m. Farnkrauter, Blechnum 
discolor u. a., sind iippig entwickelt, z.T. mannshoch. Auf 
dem Boden, besser der modernden Vegetationsmasse, 
kriechen Polypodium diver si folium, Lycopodium, handteller 

groBe Flechten und grofie Bestande des reizvollen ?Um 
brella Moss" breiten sich aus, Lebermoose mit grofien 
Fruchtkorpern und viele andere in grofier Oppigkeit. 

Bild 8: Mt. Egmont 
- Taranaki: Libocedrus BidwiUii. 

Cupressac, 8 m hoch, zwischen Stratford Mountain House 
und Stratford Plateau in 920 m Hohe. Aufn.: 2. April 1959. 

Der Epiphytismus, soweit wir ihn iiberhaupt 
von einer ,,auf dem Boden wachsenden" Vegeta 
tion trennen konnen, denn alles ist eine vielfaltig 
zusammenhangende Pflanzenmasse, ist und bleibt 
das hervorstechendste Merkmal des Bergwaldes. 
Nur die Fuchsienbaume, Fuchsia excorticata, die 
mit ihrer rotbraunen Rinde ein wenig Farb 
kontrast in die dunkelgriine Masse bringen, kon 
nen sich von den Epiphyten freihalten, da sie die 
Rinde abstoBen5). Sonst ist alles von dichten 
Polstern von Moosen, Lebermoosen und Flech 
ten iiberzogen, ganz besonders die horizontal ge 
stellten Aste. Diese Polster werden noch verdich 
tet durch zahlreiche Hautfarne (Hymenophyllum 
multifidum, H. villosum, H. flabellatum) sowie an 
dere Fame wie Polystichum vestitum, Asplenium 

flaccidum, Blechnum procerum etc. Am starksten aber 
wird der Charakter des Bergwaldes bestimmt 
durch die langen Fahnen und Schleier des 

Weymouthia-Mooscs, das uberall von Asten, Zwei 

gen, Stammen herabhangt, im ewigen Winde hin 
und herweht ? nichts ist mehr geeignet, dem so 
oft in Nebel und Wolken gehiillten Bergwald des 

Egmont ein unwirkliches, oft unheimliches Aus 

5) Vgl- das entsprechende Verhalten verschiedener 
Rhododendron in den feuchten Hohen- und Nebelwaldern 
z.B. des Osthimalaya. 
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sehen zu verleihen. Zu diesem Eindruck tragt 
auch Usnea barbata bei, die bevorzugt auf Podo 

carpus Hallii auftritt. Die Sprosse der Podocarpus 
Hallii enden in steifer, rosettenformiger Anord 

nung der Nadeln, und wenn Schnee fallt, bleibt 
er wochen-, ja monatelang darin bewahrt liegen, 
totet die Knospe, und diese pflanzlichen Reste 
sind geeignete Ansatzstellen fiir die Flechten ? 

die Folge ist, daB die Usnea-F&hnen dann gerade 
von den auBersten Spitzen der Zweige im Winde 
wehen (vgl. Mt. Egmont Handbook). 

Bahnt man sich seinen Weg durch den Berg 
wald, hat man den Eindruck, man ginge wie 
durch einen ,,Laubengang<c, nichtweildie ,,Wege" 
etwa ,,gepflegt" waren, sondern weil die dicken 

knorrigen Aste sich schon in geringer Hohe ver 

zweigen und das Kronendach tragen und sich in 
der Hohe wie zu einem Laubendach zusammen 
schlieBen. 

Bei der Ausbildung des durch seine Ge 
schlossenheit auffallenden Kronendachs mochte 
ich dem Wind groBe Bedeutung zuschreiben. 
Ich denke dabei nicht nur an das eigene klimati 
sche Empfinden, das ja nicht maBgebend sein 
kann fiir die standig hier vorwaltenden Faktoren, 
sondern an die so eindrucksvollen Winddeforma 

tionen, die doch einen gewissen RuckschluB auch 
auf die Starke der Winde zulassen. Wir diirfen ja 
nie verges sen, daB wir hier in rund 1000 m Hohe 
auf einem vollig freistehenden Berg auf einer 
isoliert im Ozean liegenden Inselgruppe stehen. 

Die im rechten Winkel gebogenen Aste von 
Weinmannia racemosa und Griselinia littoralis, die 

windgescherten Libocedrus Bidwil/ii-ILxemplare 
scheinen mir iiberzeugend. Wieweit dariiber 
hinaus noch andere, dem nur kurzfristig an 
wesenden Reisenden weniger auffallige Faktoren 
am Werke sind, wie etwa haufiger Frostwechsel, 
Strahlung etc., ist schwer zu sagen. Messungen 
und Beobachtungen in dieser Richtung fehlen. 

Ebenso, wie ich vermute, daB die so besonders 
auffallenden Winddeformationen an Libocedrus 
z. B. auch Wirkung des Schneegeblasses sein 

konnen, mochte ich auch glauben, daB die so 

unverzweigt das Kronendach tragenden Aste, 
wie uberhaupt auch die Geschlossenheit des 
Kronendaches selbst, etwas mit der winterlichen 
Schneedecke zu tun hat. Denn am Egmont fallt 
viel Schnee, sonst ware er ja nicht das Mekka der 
Skilaufer ? und der Schnee fallt auch noch im 
Bereich des Bergwaldes, lastet also doch enorm 

auf den immergrunen, standig laubtragenden 
Baumen ? mir scheint das die beste Erklarung 
fiir die Wuchsformen, die uns der Bergwald am 

Mt. Egmont prasentiert. 
Gewisse topographische Unterschiede inner 

halb des Bergwaldes lassen sich wohl feststellen 
zwischen Sporn- und Schluchtlage. In den 

Schluchten erreichen die Baume immer noch fast 
20 m, wahrend sie auf den Spornen oft kaum auf 
5 m Hohe kommen. 

Unter den Baumen wagt sich an der Ostflanke 
des Egmont Libocedrus am weitesten auf warts. In 
1075?1100 m sieht man die letzten, windzer 
fetzten Vorposten von sehr gedrungenem Wuchs. 
Sie erinnern hier sehr an entsprechende Vor 

posten von Athrotaxis selaginoides in gleicher 
Hohe am Lake Dobson im Mt. Field-Massiv des 
tasmanischen Berglandes (Schweinfurth 1961c). 
Jedoch bleiben am Egmont die Baume stets auf 

recht, wenn sie auch immer kleiner und gedrun 
gener in ihren Wuchsf ormen werden ? auch von 

Podocarpus Hallii habe ich bis auf 3?4 m ?her 
untergedriickte" Exemplare beobachten konnen, 
aber sie bleiben aufrecht, wenn auch der Stamm 
immer kompakter wird; es gibt keinen Obergang 
zu Kriippelformen oder Knieholz ? es setzt dann 
vielmehr die Strauchstufe ein. 

Der Strauchgiirtel ist am Mt. Egmont sehr 
klar ausgebildet, von groBer. floristischer Vielfalt 
und charakterisiert durch die kugelige Form der 
einzelnen Biische, vor allem ist er auch nicht von 
der Baumgrenze ab mit Tussockgras durchsetzt, 
wie etwa in den Tararuas; Tussockgras folgt am 

Egmont erst in groBerer Hohe. Wahrend wir die 

tiefergelegenen Vorposten der Strauchstufe auf 

Lichtungen und entlang der StraBe bereits er 
wahnt haben, setzt der Giirtel geschlossen bei 
1075?1100 m ein. Die Straucher sind allgemein 
halbmanns- bis mannshoch, je nach Standort, 
nach auBen kehren sie stets dicht bei dicht 
stehende Beblatterung, die einen undurchdring 
lichen Eindruck macht und es auch tatsachlich 

ist, da einem beim Eindringen nicht nur die 

?Blatterwand", sondern auch die vielen ebenfalls 
sehr dichtstehenden kleinen Zweige entgegen 
starren. Uberall, wo die Geschlossenheit des 

Strauchgiirtels gestort ist und der Wind Zutritt 

hat, ist diese ?Front" noch verstarkt. Die besten 

vergleichbaren Beispiele sah ich auf Stewart 

Island, wo Olearia angustifolia in Meereshohe in 

Windexposition sich ganz genauso verhalt, sowie 
in der Strauchstufe im tasmanischen Bergland, 
also auch in 1100 m etwa (besonders Richea 

scoparid) (Schweinfurth 1961c). 

Die wichtigsten Vertreter der Strauchstufe am Mt. Eg 
mont (Ostflanke) sind Nothopanax Colensoi, N. Sinclairii, 
Hebe salicifolia, Senecio elaeagnifolius (sehr stark verbreitet), 
Olearia iliciifolia, Cassinia Vauvillersii, Dracophyllum fili 

folium, Gaultheria, Coprosma, Suttonia divaricata, Carmichaelia 

australis var. egmontiana etc. (vgl. Cockayne 1958, 277). 
Randlich treten auch Coriaria sp. auf und zwar hier am 

Egmont alle drei in Neuseeland verbreiteten Species: 
C. sarmentosa, C. thymifolia und C. angustissima. Gelegent 
lich ist auch noch hier und da in einem Schluchttal ein ge 

drungenes Exemplar von Podocarpus Hallii vorhanden, 
aber nur vereinzelt (z. B. Nahe Jackson's Lookout). Im 

Unterwuchs des Strauchwerks, soweit ein solcher iiber 
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Bild 2: Mt. Egmont 
- Taranaki: 

2478 m: Ostflanke von der Lichtung um das Stratford Mountain House, 820 m; Bergwald, dariiber Strauch- und 

Moosstufe; unterste Schneeflecken in 2000 m. Aufn.: 4. April 1959. 

Bild 3: Mt. Egmont 
- Taranaki: 

Ostflanke aus 1500 m Hohe: Moosstufe, hangabwarts Strauchstufe (Lavastrome mit saulenformigen Abkiihlungs 
flachen), Bergwald 

- durch KronenschluB deutlich gegeniiber dem aufgelockerten Kronendach der unteren Waldstufe 

abgesetzt; kreissektorenformige Waldgrenze 
= Grenze des Mt. Egmont National Park (500 m); jenseits die Farm 

landschaft von Taranaki (Hecken!). Aufn.: 4. April 1959. 
Bild 4: Mt. Egmont 

- Taranaki: 
isolierte Partie des Bergwaldes (Weinmannia racemosa) in 900 m Hohe; gleichmaBiger KronenschluB, dichte, an der 

Peripherie zusammengedrangte Beblatterung, gedrungene Stamme und kaum verzweigtes Astwerk, mit Epiphyten 
uberladen; 12 m hoch. Links zwei ?Schopfbaume" 

- 
Cordyline indivisa. Aufn.: 2. April 1959. 

Bild 5: Mt. Egmont 
- Taranaki: 

Strauchstufe zwischen Dawson Falls und Kapuni Lodge in 1250 m Hohe; Flechtenbehang; links Astelia nervosa 

(Liliac.) im Unterwuchs. Aufn.: 5. April 1959. 
Bild 6: Mt. Egmont 

- Taranaki: 
Oreobolus pectinatus 

- Polster (Durchmesser 10 cm) an besonders feuchtem Standort in der Strauchstufe oberhalb der 

Maunganui Gorge, 1450 m. Aufn.: 3. April 1959. 
Bild 7: Mt. Egmont 

- Taranaki: 

Moosteppich auf Lavastrom der Ostflanke des Berges in 1500 m Hohe. Aufn.: 4. April 1959. 



44 Erdkunde Band XVI 

haupt vorhanden ist, findet sich Celmisia coriacea. Fame, 
Moose und Flechten sind der feuchten Atmosphare ent 

sprechend noch uberall zu finden, besonders auch Usnea 
barbata. Der Strauchgiirtel ist am Osthang des Mt. Egmont 
breit entwickelt und zieht sich vor allem nach S (Dawson 
Falls) in unverminderter, eher noch gesteigerter Aus 

bildung hin. 

Im Bereich der Manganui Hut., 1300 m, wird 
der Strauchgiirtel durch das Auftreten des 

Tussockgrases aufgelost. Das geht nicht mit 
klarer Grenze vor sich, sondern ganz allmahlich. 
Die einzelnen Straucher werden kleiner, rotes 

Tussockgras, Danthonia flavescens, iibernimmt die 

Fiihrung. Im Schutz des Tussockgrases finden 
wir verschiedene Celmisia sp. (C gracilenta?), 
Coprosma repens, C. pumila, Helichrysum bellidioides, 
Coriaria angustissima, Forstera tenella, Wahlenbergia 
albomarginata, Gaultheria antipoda. Besonders 
feuchte Standorte fallen durch die igelartigen 
Polster von Oreobolus pectinatus auf. 

Oberhalb 1400 m ? der Anstieg ist nun ziigig 
und steil ? sind die Hange von einem dichten 

Moosteppich iiberzogen (Rhacomitrium prui 
nosum), mit griinlichgelben bzw. weiBlichgrauen 
Polstern. In diesem Teppich uberraschen Haut 

farne, Hymenophyllum multifidum, die in der standig 
feuchten Atmosphare gute Lebensbedingungen 
vorfinden. Oreobolus pectinatus bildet dazwischen 
feste Polster, hier und da finden wir im Moos 
auch Lycopodium fastigiatum, Gaultheria depressa, 
Forstera BidwiUii, Celmisia grandiflora, Coprosma 
repens, C. pumila, Anisotome aromatica, Ranunculus, 
Poa, ferner Helichrysum sp., Raoulia glabra, Cotula 

squalida, Ourisia macrophylla. 
In dieser Hohenlage, um 1400 m, zeigen sich 

an einigen der Lava strome auch interessante Ex 

positionsunterschiede: die N-exponierte Flanke 
ist mit Tussockgras bedeckt, die S-exponierte mit 

Moos, eine Differenzierung, die wohl auf die 
unterschiedliche Sonneneinstrahlung zuriickzu 
fiihren ist. 

In 1600 m wird auf dem Osthang die Grenze 
der zusammenhangenden Vegetation erreicht 

(Moosstufe), nun steigt der nackte Lavafels steil 
an! Die Felsritzen bieten aber noch uberall 
Schutz und Lebensmoglichkeiten fiir einzelne 
Pflanzchen: Coprosma pumila, Epilobium, Forstera 

BidwiUii, Anisotome aromatica, verschiedene Cel 
misia sp., Helichrysum bellidioides, einiges Moos und 
vor allem auch Drapetes Dieffenbachii, nach dem 
ersten Bezwinger des Mt. Egmont genannt. Diese 
Pflanzen erreichen praktisch den Gipfel des Ber 

ges, wo sie oft lange unter der Schneedecke be 

graben sind6). 

6) Nach Buchanan 1869 findet die Vegetation am 

Westhang in 1950 m ihr Ende. Auch wenn ich in Rech 

nung stelle, daB der Westhang exponierter ist als die Ost 

abdachung, mochte ich diese Mitteilung nur mit Vorsicht 
zur Kenntnis nehmen. 

In 2000 m wurden am 4. April 1959 auf der Ost 
flanke die ersten Schneeflecken in Gesteins 
nischen angetroffen. Es kann angenommen wer 

den, daB damals die Schneekappe sehr stark redu 
ziert war, da wir am Ende eines sehr sonnen 
reichen Sommers standen. Die Gipfelregion des 

Mt. Egmont erreichte jedenfalls gerade noch die 

Region des ewigen Schnees; der ehemalige 
Krater des Berges, vom Shark's Tooth im E und 
vom Hauptgipfel im W gebildet, ist standig mit 
Schnee gefullt. Die oberen Partien des Berges 
sind bei ziemlich starker Steigung vereist, bieten 
aber bei guten Sichtverhaltnissen dem, der mit 
der Lokalitat vertraut ist und sich auf Eis zu be 

wegen weiB, keine besonderen Schwierigkeiten. 
Dieffenbach gibt 2200 m als Dauerschneegrenze 
an, Buchanan 1869 2400 m ? letzterer kommt 
heute sicher der Wahrheit naher. 

Mt. Egmont-Taranaki iiberragt mit 2478 m seine 
Domane und bietet einen entsprechend groBartigen Rund 

blick, vorausgesetzt, daB die Wolkenbildung die Sieht 
nicht hindert. Im W breitet sich die Tasman-See aus 

mit der North Taranaki Bight im N, der South Taranaki 

Bight im S. Im S reicht der Blick, wenn man groBes 

Wettergliick hat, bis zu den Kaikouras der Sudinsel! Etwas 

naher sind die Tararuas zu sehen, die zentralen Vulkane ? 

Ruapehu, Ngauruhoe, Tongariro 
? schlieBen den Blick 

nach E ab. Im N tritt Pirongia, ein alter Vulkankegel siid 
lich Hamilton, iiber dem ?King Country" deutlich hervor. 

Unmittelbar zu FiiBen des Berges sehen wir New Ply 
mouth und die Sugar Loaf Islands und von da an das 

ganze fruchtbare Farmland von Taranaki iiber Inglewood, 
Stratford, Eltham, Hawera, Patea bis zur Siidkiiste. 

Wir wahlen den Abstieg mehr in nordlicher 

Richtung und haben dabei den Vorzug, unterhalb 
der Felsregion des Gipfels auch die Schutthange 
kennenzulernen. Einzelne Pflanzen treten auch 
hier schon kurz unterhalb des Gipfels auf, jeden 
falls sobald die zunickbleibende Schneedecke sie 

freigibt. Unverkennbar ist, daB auf der Nord 
flanke des Berges der Schnee bei weitem nicht so 

tief hinabreicht ? als auf der Ostflanke, wozu 
neben der Sonneneinstrahlung auch der Umstand 

beitragt, daB die Schutthange nicht lokale Schatt 

lagen (z. B. Felsklufte) bieten. 

In 2400 m im Schutt der Nordflanke finden wir Clay 
tonia australasica (Portulacac). Wo der lose Schutt sich 

stabilisiert, beginnt die Vegetation einzusetzen, bei 1700 m 

ist die Vegetationsdecke dicht geschlossen (NE-Abhang)6a). 
Wir finden Epilobium, Euphrasia cuneata, Drapetes Dieffen 
hachii, Wahlenhergia saxicola, Forstera Bidwillii, Celmisia 

glandulosa, C. longifolia, Gnaphalium prostratum, Helichrysum 
bellidioides, Coprosma pumila, Anisotome aromatica, Craspedia 

alpina, Ourisia macrophylla, Ranunculus nivicola, Poa folio losa, 
Polster von Oreobolus pectinatus, sowie Moose etc. 

Die geschlossene Vegetationsdecke steigt also 
am Hang des Mt. Egmont von E nach N hin all 
rnahlich an, wenn wir auch berucksichtigen miis 

6a) Im Obergangsbereich in rund 1700 m konnten hier 

gut ausgebildete Bodenguirlanden (?Rasenterrassen") be 

obachtet werden. 
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sen, daB Gesteins- und Bodenverhaltnisse hierbei 
entscheidend sein werden, ist es doch ein groBer 
Unterschied, ob wir in gleicher Hohenlage Lava 

fels, losen vulkanischen Schutt oder ? wie in 

geschiitzten Hanglagen am Fantham's Peak ? 

schon eine gewisse Bodenentwicklung haben. 
Der Aufstieg an der Siidostflanke zu den 

Dawson Falls gewahrt in mancher Hinsicht Ein 
blick in eine noch iippigere Pflanzenwelt, als wir 
sie bisher kennengelernt haben. Wir passieren die 

Grenze zum National Park in 563 m: sofort ist 

deutlich, daB die untere Waldstufe hier ? bei 

gleicher floristischer Zusammensetzung wie frii 
her geschildert 

? einen iippigeren, schoneren 
Eindruck macht. 

Dominierend sind auch hier Dacrydium cupressinum, 
Weinmannia racemosa, Metrosideros robusta, dazu Olea lan 

ceolata, Beilschmiedea tawa, Podocarpus Totara, Drimys colorata 
und Baumfarne im Unterwuchs und als Epiphyten klet 
ternde Metrosideros und Astelia sp. verbreitet. Die ver 
schiedenen Species von Cordyline (C. Banksti, C. indtvisa, 

C. australis) geben dem Wald, wenigstens entlang des 

Weges, einen eigenartigen Akzent. 

Der Aufstieg zu Dawson Falls ist streckenweise 
ein ?Laubengang<?, in dem der Wald in der Hohe 
sich wieder zusammenschlieBt und so das Tages 
licht nur begrenzt durchfallen laBt. Dacrydium 
cupressinum und Metrosideros robusta als die auf 
fallendsten Baume des unteren Waldtyps scheinen 
hier auch etwas hoher hinauf, bis 810 m, zu stei 

gen; spatestens aber von 850 m an mochte ich den 
Wald wieder als Bergwald bezeichnen. Um Daw 
son Falls in 888 m ist der Bergwald, am Egmont 
auch ?Goblin Forest"7) genannt, vollendet aus 

gebildet 
? mit denselben Species wie auf der 

Stratford-Seite: Weinmannia racemosa, Griselinia 

littoralis, Podocarpus Hallii, Fuchsia excorticata etc., 
nur Libocedrus BidwiUii konnte ich hier nicht be 
obachten. Von Dawson Falls aufwarts in Rich 

tung auf die Kapuni Lodge erstreckt sich bis 
etwa 1100 m ein Bergwald, der ohne Zweifel das 
Schonste an Vegetation war, was ich am Egmont 
zu sehen bekam, ein richtiger Marchenwald, der 
zu den ganz starken Eindriicken gehort, die ich 
in Neuseeland insgesamt empfing. Diesen Berg 

wald soil man im Regen erleben, wenn alles durch 
und durch von Feuchtigkeit gesattigt ist, von 
Nasse tropft, denn dann erst lebt dieser Wald 

richtig in seinen Moosen, Farnen, Hautfarnen, 
Lebermoosen und Flechten. Man bahnt sich sei 
nen Weg durch eine griine Vegetationsmasse 

? 

es gibt einen gut ausgehauenen Pfad zur Kapuni 
Lodge fiir die Skifahrer ? nie habe ich iippigere 
Fuchsienbaume gesehen (,,Konini Dell", konini 
= Fuchsia excorticata, maor.),die hier anscheinend 
noch nicht vom Opossum entdeckt worden sind, 
Drimys colorata in seltener Uppigkeit, die zusam 

7) goblin 
= 

Kobold, Damon. 

men mit den rotbraunen Fuchsienstammen dem 
Wald etwas andere Farbe gibt. Die erwahnten 

Trager des Waldes entsprechen in der Wuchs 
form ganz unseren bisherigen Beobachtungen. 

Das dichte Kronendach laBt nur eine Ahnung 
von Tageslicht durchfallen. Mit den FiiBen sinkt 
man in dichten Moospolstern ein, bis zu den 
Knien, meist hoher, watet man durch Farnkrau 
ter, iiber denen sich die iippigen Wedel von 

Asplenium bulbiferum ausbreiten, des ,,hen-and 
chicken"-Farn. 

Mit 3?5 m hohen, aber auf rechten Exemplaren 
von Podocarpus Hallii, die hier mit Strauchwerk 
von Nothopanax, das die gleiche Hohe erreicht, 
dicht an dicht stehen und gemeinsam ein ge 
schlossenes Kronendach bilden, geht der Berg 

wald in etwa 1190 m Hohe in den Strauchgiirtel 
iiber. Libocedrus Bidwillii habe ich im Aufstieg 
zwischen Dawson Falls und Kapuni Lodge nicht 
beobachten konnen. 

In 1200 m herrscht die Strauchstufe, iippig und 

geschlossen, ahnlich wie im Aufstieg zur Man 

ganui Hut. Die Zusammensetzung entspricht der 
von dort erwahnten. Astelia nervosa ist auch hier 

haufig im Unterwuchs. 
In 1440 m wird die Kapuni Lodge erreicht, ab 

1400 m drangen sich die Tussockgraser in den 

Vordergrund. 
Zwischen Stratford Plateau und Dawson Falls 

bietet der Ostabhang des Mt. Egmont reichlich 

Gelegenheit, im standigen Auf und Ab den Uber 

gang zwischen Bergwald und Strauchgiirtel zu 

Bild 9: Mt. Egmont-Taranaki: 
Strauchstufe unterhalb der Kapuni Lodge, 1300 m. Senecio 

elaeagnifolius (Composit.) in Bliite, darunter Dracophyl 
lum sp. (Epacridac). Aufn.: 5. April 1959. 
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studieren; der Bergwald steigt in den Schluchten 
aufwarts und wagt sich noch auf den exponierten 
Sporn des Jackson's Lookout, 1114 m, vor in 

prachtvoll entwickelten, gedrungenen Baumen 

{Podocarpus Hallii, Weinmannia racemosa, Fuchsia 
excorticata, Griselinia littoralis). Dann wieder uber 
rasehen die Seitentalchen ? z. B. Twin Falls ? 

durch absoluten Windschutz und feuchtigkeits 
gesattigte Uppigkeit, belebt durch die uberall zu 
Tale rauschenden Bache. 

Auf eine Kuriositat, die im Zusammenhang mit dem 
Mt. Egmont haufig erwahnt wird, sei hier noch kurz hin 

gewiesen; das ist der ?vegetable caterpillar", der im Be 
reich von Dawson Falls gefunden wird. Es ist dies keine 

?pflanzliche Raupe", sondern die unterirdisch lebende 

Raupe einer Motte, Oxycamus sp., die von einem para 
sitierenden Pilz befallen wird und mit diesem, der die 

Raupe rohrenartig umgibt, ?zusammenlebt" 
? bis zum 

Tode der Raupe. Die Uberreste kann man haufig auf dem 
Waldboden um Dawson Falls finden. 

Das Pflan^enkleid des Mt. Egmont in seiner 

Stellung im sudwestpa^ifischen Raum 

Wir haben Mt. Egmont, den isolierten Vulkan 

kegel im W der Nordinsel Neuseelands, kennen 

gelernt. Nichts liegt naher, als ihn, den Einsamen, 
in Vergleich zu setzen zur Gruppe der zentralen 

Vulkane im Herzen der Nordinsel. Was uns 
schon rein auBerlich auf den ersten Blick auffiel, 
das waren die verschiedenen vorherrschenden 
Farben ? Egmont sieht ?griin" aus, die zentralen 
Vulkane ,,gelbbraun". Der Grund dafiir ist ein 

mal, daB wir am Egmont den ganzen Hang, also 
alle Vegetations stufen von 500 m aufwarts in 
einem Blick fassen konnen, wahrend die zentralen 
Vulkane dem zentralen Plateau (in 700?800 m) 
aufgesetzt sind, so daB wesentliche Teile ihrer 
unteren Vegetations stufen, also gerade auch die 
der Walder in den Schluchttalern, z. B. des 

Mangahuia, versteckt bleiben, wahrend die Tus 

sockgrasdecke des zentralen Plateaus dominierend 
hervortritt. Davon abgesehen sind die heute noch 
aktiven zentralen Vulkane tief herab mit losem 
Schutt bedeckt, wahrend Egmont seit dreihun 
dert Jahren inaktiv ist. Im allgemeinen gilt die 

Vegetation des Egmont als floristisch reicher, 
dennoch muB auffallen, daB Egmont in seinem 
Pflanzenkleid weder Nothofagus noch Phyllocladus 
besitzt, die beide im Gebiet der zentralen Vulkane 
vorkommen und dort (Nothofagus) bestandbil 
dend (Bergwald) auftreten, obwohl die zentralen 
Vulkane heute noch tatig sind. Wenn man an 

nimmt, daB das Klima am Egmont Hauptgrund 
fiir die Uppigkeit der Vegetation ist, so ist nach 
wie vor die Frage, warum es weder Nothofagus 
noch Phyllocladus am Egmont gibt, ungeklart. 
Suchen wir im Umkreis des Egmont die nachsten 

Nothofagus- Standorte, so finden wir diese im wei 
ter ostlich gelegenen Taranaki Upland. Dort be 

obachtete ich auf den nordlichen Auslaufern der 

Matemateaonga-Range am Pohokura Saddle 

Nothofagus truncata in 270 m und am Whangamo 
mona Saddle in 360 m Nothofagus Solandri, sowie an 
verschiedenen anderen Standorten. Nothofagus 
laBt sich leicht erkennen, da sie sich mit ihrem 

dunkelgriinen Laub gut von den helleren und 

olivgrunen Farben des Mischwaldes abhebt und 
auch ganz bestimmte Standorte, die hochstgelege 
nen Partien sehr steiler Kamme, die obersten 
Teile von Felsklippen (Tangarakau Gorge!), steil 
abfallende Bergkuppen, Sporne etc., bevorzugt8). 

Oberhalb der Baumgrenze ist die Vegetation 
am Egmont deutlich iippiger als im zentralen 

Vulkangebiet. Wahrend am Egmont eine iippige 
Strauchstufe ausgebildet ist, herrschen im zentra 
len Vulkangebiet in dieser Hohe Tussockflachen 
vor, ohne jedoch die Strauchstufe vollig zu ver 

drangen. 
Reizvoll ist auf der anderen Seite der Vergleich 

mit Verhaltnissen im tasmanischen Berg 
land. Die Stelle von Libocedrus Bidwillii wird dort 
von Athrotaxis sp. (Taxodiac.) eingenommen. 
Im Mt. Field-Massiv im zentralen tasmanischen 

Bergland habe ich am Lake Dobson in 1000 bis 
1100 m Hohe Athrotaxis selaginoides in ganz ahn 
lichen Lebensformen erlebt, wie Libocedrus Bid 
willii am Mt. Egmont in der Bergwaldstufe 
(Schweinfurth 1961 c). Wenn wir im Bergwald 
am Egmont Cordyline sp. als Schopfbaum haben, 
so im tasmanischen Bergwald Richea pandanifolia, 
die beide in den jeweiligen Formationen durch 
ihre charakteristische Lebensform auffallen. Der 
Charakter der Baumgrenze aber ist auf Tasma 

nien, soweit ich es beobachten konnte, ein anderer 
als auf Neuseeland, aber in der Strauchstufe zei 

gen sich am Egmont wie in Tasmanien erneut 

Ubereinstimmungen durch das Vorherrsehen der 

,,Kugelbuschform" bei Species der verschieden 
sten Genera. 

Wenn wir im folgenden noch die Vegetation 
des Mt. Egmont in ein nordsudliches Beziehungs 
feld einordnen wollen, so fehlt uns im Norden 

Neuseelands ein geniigend hohes Gebirgsmassiv; 
wir miissen deshalb schon bis in die Tropen 
gehen, um einen Vergleich durchzufiihren. Beim 
Studium der Arbeit C. Trolls zur Physiognomik 
der Tropengewachse (1958) glaubte ich in seiner 

Beschreibung des Hohen- und Nebelwaldes 
der feuchten Tropen eine Beschreibung des 

Bergwaldes am Mt. Egmont zu lesen: 

?Die oberste Waldstufe ist aber kein Kiimmerwald, son 

dern trotz der maBigen Hohe von 8 bis 15 m ein auBerst 

dicht wachsender, iippig belaubter, immergruner und 

wegen der groBen Luftfeuchtigkeit von Epiphyten iiber 

ladener Laubwald. Moose, Flechten, Fame, auch Haut 

8) Vgl. iiber die Verbreitung von Nothofagus im Tara 

naki Upland auch Nicholls 1956, p. 21, 24. 
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fame, mit dazwischen wurzelnden Bliitenpflanzen hiillen 
Stamme und Aste vollstandig ein. Das Laub der Baume 
ist meist ganzrandig und deshalb also im allgemeinen vom 

Lorbeertypus mit oft starkem Gegensatz einer glanzenden 
Oberseite und einer bereiften oder behaarten Unterseite, 
manchmal auch gefiedert (Weinmannia-'T yp) oder ericoid. 

Auch sehr groBe und gelappte Blatter der verschiedenen 

Araliaceen-Gattungen (Oreopanax, Didymopanax, Scheff 
lera, Cussonia etc.)9) kommen darin vor. Soweit Nadel 
baume beteiligt sind {Podocarpus, Libocedrus papuana, Juni 
perus procera)10), passen sie sich lebensformmaBig in das 

allgemeine Bild des Laubwaldes ein. Baumfarne, die in 
alien feuchten Tropengebirgen gedeihen, steigen vielfach, 
aber nicht immer, bis in die oberste Stufe des Waldes 

auf11)." (Troll 1958, 49/50.) 

Auch fiir das so auffallende, vollkommen ge 
schlossene Kronendach des Bergwaldes am Eg 

mont, das von oben gesehen auch nicht einen 

einzigen Baum dariiber aufragen laBt, konnen die 

Angaben von C. Troll 1958, 51 ff. fiir die Kugel 
schirmbaume der feuchten Tropen zitiert werden 

(p. 51: ?. . . die Oberflache wie mit der Schere 

gestut^t"). Hier wie dort gibt die an der Peripherie 
zusammengedrangte Belaubung dem Inneren 
des Waldes kaum Licht, hier wie dort verleihen 
die langen, zerzausten Flechten- und Moosbarte 
dem Wald sein geisterhaftes Aus sehen, zumal 
wenn der Wind hindurchweht (vgl. auch Troll 
1948, 1959). Zu den zahlreichen tropischen Bei 

spielen, die Troll 1948, 51, anfuhrt ? Anden, 
Zentralamerika, Brasilien, Afrika, Siidindien, In 

donesien, Neuguinea, Hawaii ?, konnten noch 
die tropischen Hohenwalder auf Ceylon hinzu 

gefiigt werden (vgl. Bild 48 bei Troll 1958, aus 
den Nilgiri-Bergen Siidindiens, das ? falls man 
die Hohengrasfluren fiir Patanas halt ? ohne 
weiteres als Aufnahme aus den ostlichen Teilen 
des Hochlandes von Ceylon [Provinz Uva] gelten 
konnte); ferner sei noch erganzend zu den An 

gaben bei Troll 1958 auf die Beobachtungen von 
von Wissmann 1961 verwiesen iiber die feuchten 
Hohenwalder im Bergland von Yunnan, wo z.B. 
Rhododendron (vgl. Abb. bei von Wissmann 1961) 
genau den immergriinen Kugelschirmtyp (nach 
C.Troll) reprasentiert. 

Troll 1958, 51 und 1959 betont, daB die Ver 

breitung der immergriinen Kugelschirmbaume 
mit den Klimabedingungen dieser Regionen in 

okologischer Beziehung stehen und erwahnt da 
zu: die jahraus, jahrein gleichmaBig kiihle Tem 

peratur, die ein gleichmaBiges, aber langsames 
Wachstum ermoglicht, aber doch eine allnacht 
liche Abkiihlung bringt, weiter die standige Luft 

feuchtigkeit und die tropisch-montanen Strah 

lungsbedingungen. ?Der Wind ist jedenfalls nicht 
entscheidend an der Entstehung dieser Kronenformen 

9) Am Mt. Egmont: Schefflera, Nothopanax. 
10) Am Mt. Egmont: Podocarpus Hallii, Libocedrus Bid 

willii. 

ir) Am Mt. Egmont: Ostflanke, bis 930 m {Hemitelia 
Smithii) beobachtet. 

heteiligt, es handelt sich nicht etwa um Windscherung" 
(Troll 1958, 51). 
Wenn ich an meine Beobachtungen in Neusee 

land allgemein und am Mt. Egmont, diesem in 
die See hinausgestellten, isolierten Vulkankegel, 
im besonderen denke, neige ich dazu, dem Wind 
fiir die Verhaltnisse auf Neuseeland die entschei 
dende Rolle zuzumessen, ohne dabei die Rang 
ordnung der Faktoren fiir die feuchten Tropen in 

Frage stellen zu wollen. 
In den Tararuas (siidlicher Teil der Nordinsel 

Neuseelands), einem Gebirgszug, der sowohl nach 
W wie nach E dem Meere offensteht, konnte ich 
einen Waldtyp beobachten, der dem Bergwald am 

Egmont in seiner Erscheinungsform so sehr glich 
wie sonst kein zweiter in Neuseeland, nur dafi der 

Haupttrager des Typs in den Tararuas Nothofagus 
Men^iesii war, erst an zweiter Stelle Weinmannia 
racemosa; KronendachschluB, Epiphytismus, 
Stamm- und Astwerkbildung entsprachen voll 
kommen den Beobachtungen am Egmont. Der 

Typ in den Tararuas trat aber bereits in 800 m in 

windexponierter Kammlage auf und ging weiter 
aufwarts in weniger exponierter Lage wieder in 
lockerere Bestande iiber. 

Im Fjordland, dem Siidwesten Neuseelands, 
zeigt z. B. um die Miindung des Doubtful Sound 
herum und entlang der ganzen Westabdachung 
von Secretary Island der Wald die typischen 
Erscheinungsformen eines Kugelschirmkronen 
dachs, genau wie der Bergwald am Egmont. Im 
Bereich von Secretary Island und der Miindung 
des Doubtful und Thompson Sound wird der 

Wald wesentlich durch Nothofagus Men^iesii und 
Metrosideros, aber auch viele andere Species ge 
bildet. Das Kugelschirmkronendach hat also, 
wenn man es sich von den feuchten Tropen 
gebirgen herabsteigend vorstellt, an der SW 
Kiiste der Sudinsel im Fjordland das Meeres 
niveau erreicht. Weitere Beispiele konnten von 
Stewart Island und den Muttonbird Is 
lands (Schweinfurth 1961a) angefiihrt werden. 
Im Bereich der zentralen Vulkane der Nordinsel 

zeigt der Bergwald nicht die geschilderten Le 
bensformen ? doch wohl weil er im allgemeinen 
nicht so exponiert ist. 

Wie dem auch immer sei, welche der zahlreichen 
Klimafaktoren, vor allem auch in ihrem Zu 
sammenwirken, ausschlaggebend sein werden, 

wobei man auf Grund der fuhlbaren Erfahrung 
auf den antipodischen Inseln immer die Wind 

wirkung zu betonen geneigt sein wird, schon weil 
dem Reisenden die anderen Faktoren im all 

gemeinen nicht so stark auffallen werden, fest 
steht einmal mehr durch die hier mitgeteilten Be 

obachtungen der okologische Zusammenhang 
zwischen feuchttropischen Hohenregionen und 

sudhemispharischen Bereichen (Troll 1948) bis 
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herunter zum Meeresniveau. Wie komplex die 

Problemstellung im einzelnen ist, mag auch noch 
dadurch angedeutet werden, daB der Mt. Egmont 
ja bei aller GleichmaBigkeit des Klimas im Jahres 
gang doch dazu auch einen jahreszeitlichen Rhy th 
mus hat, einen Winter mit oft erheblichen Schnee 

mengen. Hier, in den Hohenregionen der sud 

hemispharischen Breiten, iiberlagern sich also die 
Verhaltnisse ? die Troll 1958, 1959, p. 29?30 
fiir Tropen und Nordhalbkugel klar auseinander 
halten kann ? indem sowohl der tageszeitliche 
Rhythmus wie auch ein durchaus deutlicher 

jahreszeitlicher Rhythmus nachweisbar sind. Die 
Schneedecke am Egmont kann sogar auch den 

Bergwald bedecken, die Schneemassen lasten 
dann auf dem lorbeerblattrigen Kronendach ? 

eine okologisch vollig andere Situation als im 

nordhemispharischen Fallaub- oder Nadelwald! ? 

und der Tatsache der zu tragenden Schneelast 
mochte ich auch die enorm ausgebildeten dicken 
Stamme und bis unmittelbar unters Kronendach 

unverzweigten, massigen Aste zuschreiben ? 

eine Beobachtung, die Troll zweifellos in seiner 

Beschreibung der feuchttropischen Hohenwalder 
erwahnt hatte, wenn diese Wuchsform dort vor 
kame. 

Mt. Egmont, der majestatische Vulkankegel an 
Neuseelands Westkiiste, stellt nicht nur land 
schaftlich eine faszinierende Erscheinung dar, er 
bietet auch in seinem Pflanzenkleid viele inter 
essante Fragestellungen 

? ob wir seine Vegeta 
tion nun isoliert betrachten oder im Vergleich 

mit dem Pflanzenkleid der Vulkane im E; als 

okologisches Bindeglied zwischen den feuchten, 
tropischen Hohenregionen und den sudhemispha 
rischen Bereichen fesselt die Pflanzendecke des 

Mt. Egmont die Aufmerksamkeit des Pflanzen 

geographen in ganz besonderem MaBe. 
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