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E i n 1 e i t u n g.

Im Kartenbilde der deinischen Ostseekiiste fesselt die eigentiim- 
lirlie Bilduiig der H a l b i u s e l  D a r B - Z i n g s t  den Biick des Be- 
schaucrs. Dieses bis vor km zer Zsit noui wenig bekannte und ab- 
geschiedene Gebiet ist durch die Srkaffung des Re i c h  s n a t u r -  
s c h u t z g e b i c t e s  P a r B  auch \ ci teren Kreisen bekannter gewor- 
den. Es mufite wiinsch.nswerl rsclieinen, die pflanzengesellscliaften 
uieser in sich ges clii o jenen, In ihrem Aufbau einheitlichen Lande 
sdiaft zu untersuchen. zr.mal die geologischen Verhaltnisse durch 
sorgfaltige Arbeit' n ut bekannt siind.

In den Somnern 1035, 1036 und 1937 habe ich die Gesell- 
schaften des Dard studiert, wahrend der Zingst nur gelegentlich zu 
Vergleich.siz\vecken auifgesucht wurde. Mit der soziologischen Unter- 
suchung gin.ig eine Kartierung der MeBtischblatter Ibenhorst (309) 
und Prerov, (310) Hand in Hand. Die Ergebnisse der Kartierung 
werden fiir die allgemeine Vegetationskartierung Deutschlands ver- 
wertet werden.

Die Arbeiten auł dem Darfi wurden mir durch Beihilfen des 
lierrn Oberprai identen der Provinz Poinmem und der Deutschen 
Forschungsgemeinschait erleichtert. Fiir freundliches Entgegen- 
kommen hane ich ferner dem Wasserbauamt S t r a 1 s u n d-West 
und Herrn Forstnieister Mueller-Forstamt Bo,:n zudanken. Herrn 
Dr. Ko p p e-Lielefeld danke ich fiir Moosbestimmungen, Herrn 
Dr. S t r a u s-Berlin fiir die Bes iminung eine~ Anzahl von Fleehten.

Die Fo os vom DarB verdanke ieh folgenden Herren: O. 
; e s k e-Berlin. Dr. H u e ck-Berlin und Dr. S au e rb re i-E e rlin .

Meinem Freur.de. Herrn Professor D r. T ii x e n-Hannover, 
bin ich fiir das Interesse, das er an den DarB-A beiten gezeigt hat, 
zu herzlichem Dan> verpfiichtei Seine Arbeit iiber die P f l a n z e n -  
g c s e 11 s c h a f t e n N o r d w e s t d c u t s c h l a n d s  (1037), die bei 
u citem wichtigste Veróffentlichung auf pflanzenooziologischem Ge- 
Iiiete in lefzter Zeit, die einen Markstein in der Geschichte der so- 
ziologiischen Forschuug in Deu.schland darstellt, erleichterte mir 
die Gliederumg inisbesondcre der n-jch wenig untersuchten und be- 
kanuten Geselischaften des Sirandes und der Salzwiesen.J)

')  Die vóllig unberechtigte Kritik M e u s e l s  (1939) an der Tuxcn’schen 
Arbeit und an der Arbeitsweise der Braun-Bianquet’schen Schnie ist in der 
Hauptsache auf MiBrerstandnissen aufgebaut. Eine Mc diodę, der die gro Ben 
■ ortschriite in der Pflanzensoziologie Mittel- und Sudeuropas wahrend dc 
letzten Jahrzehnts zu verdanken sind, hat wohl ihren Wert und ihre Re- 
lechtigung damit zur Geniige bewiesen!
Fedde, Repertorium. Beiheft CXIV. 1
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Die floristischen Verhaltnisse des Dard sind schon verhaltnis- 
madig fruh bekannt geworden. In der ausgezeichneten und zuver- 
lassigen F l o r a  von N e u - Vo r pom m e r n  von M arsson (186Q) 
finden sich zahlreiche Angaben von Fundorten auf dem Darli. Die 
allermeisten von ihnen treffen auch heute noch zu. Erganzungen 
dieser Fundorte bringer. die Arbeiten von Z a b e l  (besonders fiir 
die GefaGkryptogamen) und Rod (1883). Die F l o r a  voc  P o m 
rą e rn  von M u l l e r  dagegen (1911) braehte keine Erweiterung 
unserer Kenntnisse von den floristischen Verhaltnissen des Darli. — 
Re i nkę  (1911) hat die Zusammensetzung der Diinenflora des 
Darli u.nd Zingst untersucht. Gleichzeitig maclite er Beobachtungen 
iiber die Rolle, die die Pflanzeiiwelt bei der Entstehung der Diinen 
spielt. — S t o c k e r  (1924) hat das Leben der Strandpflanzen auf 
dcm Darli untersucht. Wichtig ist vor allen Dingen seine Fest- 
stellimg, dali die Halophyten des Darli im Gegensatz zur S c h i m-  
p e r ’schen Theorie nicht xeromorph gebaut sind, sondern lebhaft 
transpirieren. — W e r t h  und Ba as (1936) fiihrten eine pollen- 
analytische Bohrung bei Prerow aus, wiihrend R o h w e d e r  (1937) 
w ahrscheinlicli machte, dad die polyploiden Pflanzen bei der Be- 
siedlung der „schwierigen Lebensraume" eine besonders wichtige 
Rolle spielen. —

Die g e o l o g i s c h e n  V e r h a l t n i s s e  und die Entv\icklungs- 
geschichte des Darli umd Zingst sind von O t t o  (1911 12) genau- 
estens untersucht und erschópfend behandelt worden. Seiner Ar- 
beit, die ais ein Muster morphologischer Kiistenstudien gelten 
kann, hin ich bei der kurzeń Darstellung der Geologie des Darli 
gefolgt. — Spater hat S o l g e r  (1931) die Diinen des Neudarli 
noch einmal behandelt und versucht, ihr Alter zu bestimmen. — 
Ganz kiirzlich ist Sch i i t ze  (1939) bei morphologischer Unter- 
suchungen auf dem Zingst, die anschlieliend auch auf den Darli aus- 
gedelmt wurden, in Einzellieiten zu anderen Ergebnissen ais O t t o  
gekommen. Insbesondere deutet er die Entstehung des Zingst 
und des Bock grundsatzlich anders. Fiir den Dard weist er darauf 
hin, dali die Haken des Neu-Darli aus zwei Richtungen, aus W 
und O cntstanden. —

G e s  c h i c h  te und V o r g e s c h i c h t e  des Dard und Zingst 
behandelt B e r g  (1934). —

I. Topographisch -geologisch-klimatologischer
Oberblick.

Der westliche Teil der vorpommerschen Boddenkiiste wird 
durch den Dard, den Zingst und den Bock gebildet. Mit dem Fest- 
land hangt diese Halbinselreihe durch das schmale mecklenburgi- 
sche Fischiand zusammen, wiihrend sonst seichte Bodden dazwischen 
sich erstrecken. Diese langgestreckte Halbinselreihe, — bevor die 
Miindung des Prerow-Stromes zugeschiittet wurde, trug der Zingst
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den Namen „Inscl Zingst“ mit Recht, — verdankt ihre heutige Ge- 
stalt der Nachlit.orinazeit. Zur Zeit der Litorinasenkung, ais dic 
flachen Bodden entstanden (Saaler Bodden, Bodstedter Boddcn, 
Barther Bodden und Grabów), blieben drei diluviale Inselkerne 
zuriick: das Fischland, der Altdarb und die Sundische Wiese (hier 
ist das Diluvium nur erbohrt). Darb und Zingst sind aus, drei 
Haken entstanden, die sieli an diese Inselkerne anhangten und von 
W nach O aufgebaut wurden (r.ach S c h ii t z e aueh in der utn- 
gekehrten Richtung). Nach der Litorinasenkung bildete sich durch 
Anlandung eine Landbriicke vom Fischland zum Altdarb, der heutige 
Vordarb.

Der Nordrand des Altdarb ist dic ehemalige Strandlinie des 
alten „Darber Kliff“ , auf dem der „Mecklenburger Weg“ , die alte 
Landstrabe von Prerow nacli Ahrer.shoop, entlanglauft, weiter iiber 
die Rehberge. Der Altdarb zcigt am Kliff einen steilen Abbruch: 
cr errcicht seinen hochsten Punkt mit nicht ganz 10 m unweit des 
Darber Kliffs; dann fallt er steil zu dem nur 1—2 m iiber NN ge- 
legencn Neu-Darb ab. Typischer Heidesand ist das Materiał, aus 
dem der Altdarb zusanimengesetzt ist. Der Sand ist feinkórnig: 
72,48 fo seiner KorngróBe bleiben unter 0,13 mm. Dadurch unter- 
scheidet er sich scharf von den groberen, marin umgelagerten Sanden 
des Neudarb. Der Heidesand ist ein fast reiner, kalkfreier Quarz- 
sand mit ganz geringfugigen Feldspatteilchen. Jegliche Steinbestreu- 
ung oder Geschiebefiihrung fehlt. Die Machtigkeit der Heidesand- 
ablagerungen betragt 7—14 m: bei Brunnenbohrungen in Born 
wurde die obcrc Kante des Geschiebemergels in 11 m Tiefe erreicht, 
in Wieck bei 14 m.

Im ganzen Heidesandgebiet des Altdarb begegnet uns das 
gleiche, durch Ortsteinbildung bedingte Profil: Unter eir.er Roh- 
humusschicht von wechselnder Dicke liegt eine 10—30 cm machtige 
Schicht Bleichsand. Sie wird nach unten scharf begrenzt durch eine 
Orterdeschicht, die schwarzbraun bis ockergelb gefarbt und mehr 
oder weniger stark verkittet ist. Ihre Dicke wechselt. Nach unten 
geht die Farbung des Sandes in einen hellgelben Ton iiber, der 
bis in gróbere Tiefe bleibt. Haufig dringen Ortsteinzapfen (Wur- 
zeln) in den helleren Sand ein.

Nórdlich vom Kliffrar.d ragt der Neudarb iiber 6 km in charak- 
teristischer Drciecksgestalt mit nach Os!en umgebogener Spitze in 
das Meer hinaus. Dieses etwa 40 qkm grobc Gebiet ist ganz aus 
marinen Sanden aufgebaut. Es sind ziemlich reine, kalkfreie, grobe 
Quarzsande, die sich von den feinkornigen Heidesanden des Alt- 
darb wesentlich unterscheiden. Die Korngrobe der Sande der Neu- 
darber Diinen halt sich zwischen 0,3 und 1,5 mm. Feinere Bei- 
mengungen von weniger ais 0,2 mm Durchmesser fehlen fast vollig. 
Doch sind diese Sande nahrstoffreicher, nicht so stark ausgelaugt 
wie dic Heidesande.

Eine von O tto (a. a. O., S. 320) mitgeteilte Bohrung am„Berg“ 
im siidlichen Prerower Ortsteil ergab folgendes Profil:

1*
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O—3 m heller, groLcr kalkfreier See1 and,
3—5 m dunkler, feinkomige; und loni ■ Sanu

mit starkem Faulschlajrmreruch (unira l Jia\i i ),
5—7 m grauer mit wenig P 'lanzenrcsten durrhsetzie 

mittelkorniger Sand,
7—11 m reiner mittel- bis feinkorniger weiGer land

Bei 11 m Tiefe i:;t der sehr tonig graublaue Geschi. 
erreicht.

Der NeudarG wird von einer gro.ier. Anzahl in dc Haupt1-' i 
von O nacli W streichenden Diinen-Zfi. n durchzogcn. Si' 
deutlicli erkennen, wie di; Anlandun dieses Gebiete r 
ging: jede der Diinenreihen bezeichnei e;ne altu- U. :ni Je i u 
man also auf dem Wege von S nach N sich Dar Ser na 
desto jiinger werden die Dunenziige. Zwischen d a l nzelne 
Diinenreiheii (irn Volksnninde „Reffe‘ genanr.t) rs ken sich 
mehr oder weniger tiefe Senken (= Riegen). Sie ind heutc -nt- 
v eder mit kleinen Hochmoorbiidangen e: iillt oder verschilft oder 
mit Erlenbriichem bestanden. Im nordwesr.ichen Teil des NeudarG 
liegen in den Senken kleine, langgestreckte Seen: Schmalreff-See, 
Tiefe Stuck-See, Suder Bramhaken - See, Norder Bramhaken - See. 
Brand-See, Tcerbrenncr - See und Sandkrii-See. Sie haben heute 
langst nicht mehr den Umfang, den das Mefitischblatt an jibt. Die 
Verlandung hat sie schon derart ein eengt, daG nur ganz
Meine offene Wasserflachen vorhanden sind. Sie -rden balcl <' 
Schicksal ihrer schon versch\vundenen Ge.ah en (Heiden-S, e md 
langer See) teilen.

Die Diinen sind hi.-r rtur 1,5—1 m ho'4’ ; in Ausnah ue- 
fiillen werden sie bober, so bei Esp? 7 2 n, lich f ei n Forst- 
haus Waldhaus. Ihre At: tande sind > .-rschicdrn, rhin u 
groOere Grupp ii ort auffallend gleichar.i ■ so sudlich u - dlev- 
grabcns fast irnmer ca. 30 m. Ar andcren Stellen < eit dic
Abstande der Diinen bis auf 200 m und daruber.

Es ist des ofieren versucht worden, di- Zahl der iinenwf ! 
(unter Benuezung der B ru  ck n e r'scheu 35jahrigen Kłimap -riode 
zu Altersbestimmungen der Biidungen du Neuda.f zu ben '/ n. 
O t t o  zaldt vom Mecklenburger Weg na.n N 121 Diiner 
Er schatzt, daG seit der Bildung de- Reliberge 0 ,V
strichen seien. S o l g e r  zahit von dmi Re.; - na
Diinen und errcchnet 40(0—4400 Jahre seit der E:' 
ersten Anschwemmungen nordlich vo.n ad en Kliff. S cli ii t ze i 
tisiert diese Methode der Zahlungen und Berechnum • Er 
darauf hin, daG die Diinenwalle haufig in Gruppen ne eueina 
liegen und dann erst wieder eine Riege folgt. Bei den Gru a 
iiberwiegt die Zahl 3. Er zah!t von den Rehbe ;en nr. ' 
solcher „Wallgruppen" und kommt bei der Berechnun d AKc 
des NeudarG auf 2100 Jahre, vom Fischlander Haken an gerechuei 
auf 2800 Jahre.



5

O t t o  hal mit Hilfo der rchwedischen Matrikelkarte von 16°6 
• Land , inn b-i I ai er J il (vom Leuchtturm bis zur Ort-

i tze) ' i ziim Jahre 1 i? bcrechnet: in 216 Jahren 2100 m, also
• cir.t ahr Parch mittlich 10 m.

, de alieren Diinen des Ncuda. sind nicht mehr in ihrer gaii-
Li.! i rbaiten. ,,Die Dii xlanz de; Dunenwaile zuni heuti- 

. Wi ■ l nit zwingender f lotwendigkeił darauf hin,
a. ’ ner na. i \  r reichi n, und daO sie hier d e n  M eer
eieit . r  z . . .  Dp;e. grfallen -bnd.“ ( O t t o ,  a. a. O., S. 337).

w, Mirand io!lt die jugendliche geprlegte Vordiine auf 
■. ic d u i za ihr erlaufenden alteren Dunenwaile des NeudarB. 

i ’ ii ' n n schen und zeigi einen steilen Lm abhang. 
d i er dei , r 10 km langen, von NNO nach SSW gericli-

,e.en Y randc., ^hreitet e ;nso wie das Ufer des Fischlandes 
d-.ucrnd zuruek ind ar desto ?hr, je reiter man nach N fort-
• m " ■’ O: In i durch V neichun der einschlagigen Karten
tn L; u ei in n Jahren !6°o—16J4 >estgestellt. Er betragt 
; Jen m, >e per Ort 330 m und am Morder
ca .ha ...........  D-- Materiał wurde und wird durch
... ' in uc Hauptach z nach N verfrachtet. Die Ge- 

w ira ides de. u Gróbe nach N abnimmt, siammen 
i ..c Fischlandes. Au eh bei DarBer Ort sind bis

zur ; ; . . . eir.c Gero'le noch in groBer Zahl nachzuweisen. 
Der J D dei Ort herurn zenzachtet und lagcrt sich

1 Ln der P -Bucni ab. Die Orispitze iat ein selir
en Gubiidt aue,nd wechselt ;.;re Gestalt durch An- 

.:ndur, i . i Hodr a. „er auch durch Zerstórung. in jedem 
.uh . <hachter hier ein ar.deres Bild. So wachst

ic r :er ins Meer hincin. Der kartenmaBigen
Fcstlegun m sie Gmcr besonder. Schwierjgkeiten.

Dit Dl i P cro\ -Bucht und bei DarBer Oi i tragen noch 
•ahr o i ,e; uch : ;en Charakter. Hier ist tn • ldglich,

!._n Auii» d Duilii und die Rolle der Pflanzcnwelt dabei auf
: mc. , ..nu z. rfoigen. Vo Lcuciitturm DarBer Ort aus

,ie!it las in den leizten 200 jahren entstandene Ge-
i„. in u ,i v.i. iem--i'_iaiion allmahlich von dem einruckenden 
iicfernwald ot-ziegt wird.

Am Abiragunr; sirande des Darf-Zingst ragen iiber die nie- 
drige, kunellidte Vordiine in amfałliger Weise die „Hohen Diinen“ 
von Pr ero x, (16.6 tu) uiici ton Pramort (13,3 m). Es sind alte 
Aiinen. Da. ze u ihre Zerstórungsformen; das zeigt auch ihie 
Vegetation.

O .lich rfcBełi nn den Alt- und Neu-DarB die alluvialen Nie
ci'..run gen de. Da ur._ Z ingt, von einanJer durch den Prerow- 
Sirom getrennt. H. ij hat der ilache Sirom seine Bedeulung ais 
.renze zu. Teil cin je iiBt. Der.r, nach der gewaltigen Sturmflut 

\on 1072 wurde seiu Mundung westlich tor. Prerow im Jahre
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1874 durch einen Sperrdamm verschlossen, um den Fluten dieses 
Einfalltor zu versperren.

Die alluvialen Niederungen des DarB-Zingst stellen sich ais 
vollkommen ebene, nur ganz wenig iiber den Meeresspiegel hiraus- 
ragende Flachen dar. „Ein Ansteigen des Meeres um nur 1,5 m 
wiirde diese Gebiete vóllig unter den Fluten begrahen, wenn nicht 
Dunen und Deiche das Land mit einem schutzenden Wall um- 
gaben.“ ( O t t o ,  S. 338).

Der Untergrund des Zingst enthalt nur bei Sundische Wiese 
einen deutlich erkennbaren Diluvialkern von Geschiebemergel. Alle 
iibrigen oberen Schichten bestelien aus Sanden (die aber nach 
S c h u t z e  nicht marinen Ursprungs sind) oder aus Torf. Die 
Moorbildungen haben im allgemeinen keine groBere Machtigkeit, 
wenn auch an einer Stelle (Brandmoor im Miiggenburger Wald) 
1,5 m Torf festgestellt wurden. Unter dem Torf lagern stets Sande, 
teils scharfkantig, im S feiner. Der Geschiebemergel ist in 10 m 
Tiefe erbohrt. Moorerde (Torf von mehr ais 50 o,'u Mineralgehalt) 
findet sich in den Wiesen zu beiden Seiter. des Prerow-Stromes.

Die Faulschlammablagerungen treten liinter dem Torf stark 
zuruck. Sie kommen, wie Otto S. 352 mitteilt, nur „im Untergrunde 
der dem Bodden zugewandten Randgebiete des Bliesenrader und 
Schwinkels-Moores vor.“ Hier wurde eine 2 m machtige Sapropel- 
lage festgestellt. Sonst aber bleiben die Faulschlammschichten 
unter 1 in Machtigkeit.

Das Heidesandgebiet des AltdarB setzt sich zum Teil unter 
der Oberflache des heutigen Zingst fort. Die Moordecken der 
alluvialen Niederungen erheben sich nur selten iiber 0,5 m iiber 
NN. Daher sind sie, wenn auch schon zum Teil entwassert, sehr 
nafi. Sie tragen verschiedene Wiesengesellschaften, Scliilfdickichte 
und feuchte Heiden.

Ostlich von Pramort setzt sich der Zingst im sogenannten 
„Bock1* fort. Das ist eine ca. 10 km lange und 2—3 km breite 
Sandzunge, die bei Niedrigwasser trocken liegt. Das Ansteigen 
des Wassers um nur 20 cm iiber M.W. setzt den ganzen Bock mit 
Ausnahme der Werder unter Wasser.

Die Bodden siidlich des DarB-Zingst sind sehr flach. So ist 
z. B. der Saaler Bodden nórdlich der Linie Althagen -Born nirgends 
tiefer ais 1 m. Bei Niedrigwasser fallt er stellenweise trocken, 
so daB dichte Chara-Rasen zmm Vorschein kommen. —

Der Ackerbau spielt auf dem DarB nur eine geringe Rolle. 
Das fallt besonders in der Feldmark Prerow auf. Erst bei Wiek 
und Born nehmen die Felder einen gróBeren Raum ein. So sind 
Wald, Wiesen und Heiden die Formationen, die auf dem DarB 
vorherrschen. —

Ober die klimatologischen Verhaltnisse kann ich durch die 
freundliehe Bereitwilligkeit des Reichsamtes fur Wetterdienst, dem 
ich dafiir bestens danke, die wichtigsten Angaben machem Es
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liandelt sich um das Zahlenmaterial der nahen Station Wustrow 
(Fischland), da auf dera Dard selbst keine Wetterstation isl.

a) Temperatureii der einzelnen Monate:
-0,3 -0,1 2,0 6,0 11,0 14,7 17,0,16,1 13,4.8,6 4,3 [ 4,1

b) Relative Luftfeuchtigkeit <y0:
91 | 90 | 88 i 82 76 77 79 81 ; 82 86 l 89

c) Niederschlage in mm:
37 ] 27 31 | 36

COo 61 64 46 54 | 42
d) Windę: mittlere Windverteilung in Prozenten:

Jahr: N 1 NE 1 E 1SE ! s : SW W j NW 1 c
6,2 10,9 7,9 13 10,6 15,8,18,4 10,1 7,1*)

Jahr: 7,8 

Jalir: 84 

Ja lir: 528

Es ergibt sich also ein deutliches Vorherrschen der westlichen 
Windę (NW, W, SW) mit 44,3 «.<> gegenuber den ostlichen Winden 
(NE, E, SE) mit 31,8 co. O t t o  gibl (S. 357—359) Zahlen iiber 
die Windverhaltnisse am DarBer Ort. Hier erscheinen sogar die 
westlichen Windę mit 52,3 «/<> gegenuber den ostlichen mit 35,6 »,o.

II. Die Pflanzengesellschaften.
A m m o p h i l e t a l i a  Br.-BI. (1921) 1933.

Strandhafer-Gesellschaften.
El y mi o n  a r e n a r i a e  Wi .  C h r i s t i a n s e n  1927.
Der DarBer Nordstrand zwischen Prerow und DarBer Ort 

bietet lieute noch gute Gelegenheit, die naturliciie Entwicklung 
der Diinenvegetation zu beobachten, da hier eine kiinstliche Vor- 
diine fehlt, wahrend der DarBer Weststrand und der Nordstrand 
des Zingst eine luckenlose, gepflegte Vordune zeigen. Infolge- 
dessen sind dort die natiirliche Dimenbildung und dic Aiifeinander- 
folge ihrer Vegetation nur noch in gelegentlichen Bruchstiicken zu 
sehen. Daher habe ich die Gesellschaften der Ammophiletalia in 
der Hauptsache auf dem DarBer Nordstrand zwischen dem West- 
ende des Dorfes Prerow und der DarBer Ortspitze untersucht. Das 
ist eine Strecke von ca. 5 km.

1. A g r o p y r e t u r n  b o r e o a t l a n t i c u m
( Br . - BI .  et  De Le e u  w) T x. 1 9 3 7.

Bei der Entstchung der Primardunen auf dem salzhaltigen 
Sandstrande am Mirtelmeer, am Atlantischen Ozean, an der Nord- 
see und an der westlichen Ostsee spielt Agropy rum ( - Triticum) 
junceum eine besondere Rolle. Damit liaben sich sclton altere 
Autoren, wie W a r m i n g ,  R e i n k e  und P r e u B  beschaftigt. An

*) Die Zalilenwerte stamraen aus den Jaliren 1881—1930,
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der Ostseekiiste nimmt aber die Bedeutung des Orases desto meh 
ab, je weiter man nach O geht. Agropymm junceuni erreichf s t ' , 
Ostgrenze bei Piliau auf der Frischen Nehrung ( S t e f f e n ,  193i,
S. 255). Schon in Ostpominern und WestpreuGen, erst recht in 
Ostpreufien, hat es seine Bedeutung ais Diinenbildner verloren. 
Hier ist, wie besonders P r e u B  (1912, S. 53—55) hervorhebt. 
Elymus arenarius allein wićhtig fur die Bilduug von Primardiinen.

Der DarB-Zingst zeigt, sciner Lagę entsprechend, nun dic 
interessante Tatsache, dali hier aur den flachen Primardunen ( 
Embryonaldiłnen), die bei hohem Wasserstande uberfiutet werden, 
sowohl ein artenarraes Agropyretum boreoatlanticum gedeiht, ais 
dab auch Elymus Primardunen bildet.

Der Name „ A g r o p y r e t u n ;  b o r e o a t l a n t i c u m "  ist von 
B raun-B lanquet in seiner Ameland-Arbei! (1936) gepragt woiden. 
Er weist (S. 361) darauf hin daB das Agropyretum der nordatlanti- 
schen Kiister. sich geniigend von d. u „Agropyretum juncei" der 
Mittelmeerkiisten unterscheidet und daher ais eigene Assoziation 
zu bezeichnen ist. (Vgl. auch: Br.-Bi., Prodromus I, 1933, S. 6—7).

Schon Re i nkę  (1911 S. 319; 326—327) beobachtete die Bil- 
dung von Primardunen du ch Agropyrum junceuni auf dem Darli: 
Sowohl auf dem Zingsi wie am SWandę zwischen Prerow und 
DarBer Ort fielen ihm Primardunen mit Agropymm junceum auf, 
die den ihm von der deutschen Nordseekiiste bekanntea gbeiien. 
(Daneben erwahnt er Arnmopliila-ba.ticaPio agmitcs-, Glaux-muri- 
timu- und Srirpus-marifimus-PrimarćSinen.)

Bei DarBer Ort zeigen lockere Herden von Agropyru;,: jun
ceum, die den Boden zu 40—50 >« bedecken, auf flachen Embryonal- 
diinen ohne jeden Begleiter das erste Stadium des Agropyretum 
boreoatlanticum an. Sie dringen auf der Ortspitze am weitesten 
gegen das Wasser vor. Wo die Embryonaldiinen etwas hoher sind, 
entwickelt sich das Agropyretum besser. (0,4—0,5 m hoch.) Wir 
finden Honckenyn peploides, die auch dominieren kann. Elymus 
arenarius, mitumer auch Phragmites. Stets ist die Oesclisciiaft 
nur auf kleinen Flachen ausgebildet.

Ein weitercs Stadium wird ;ekennzeicl;net durch das Hinzu 
treten von Salsola. kuli, Cakile mariti.na, Igropyruni acutum Buch., 
Ammophila arenaria und A. ba'tira. Agropyrum junceum tritt dann 
mengenmaBig zuriick. Auch in diesem Zustande ist die Gesellschaft 
offen, 5C -70"'o sind yegctationsuedeckt. Diese Variante, die von 
Ti i xen  (1937, S. 14) ais besondcre Subassoziation: „ Agr o -  
py r e t ur n  b o r e o a t l a n t i c u m  s a 1 so 1 e to s u m“ abgetrennt 
wird, entwickelt sich auf soichen Flachen des Sandstrandes, wo 
organische Stoffe angetrieben sind. Hier rindet sich auch Atriplcx 
hustatum ein, und es lassen sich Beziehungen zur Atriplex-litorale- 
Assoziation feststellen.

Uber die Salzkonzcntraiion der Bodemosung des flachen DarBer 
Sandstrandes hat S t o c k e r  (1924) eingehende Untersuchungcn an- 
gestellt. Sie betragt nur 0,21 u,o, wahrend das Ostseewasser etwa 
1 <yo Salz enthalt. Es handelt sich also nicht um salzreiche Stand-
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orle. Daraus erklart sich woli! auch das York om mm von nicht 
halophilen Sandpilanzen (wie Am, o pluła arcnaria, A. baltica und 
Eiymus arenarius) aui dem Strande.

Das Agropyretuni stellt sieh so ais. ausgesprocheuc Pionicr- 
Assoziation von geringer Lebensdauei dar. Nu • auf niedrigen Pri- 
mardunen kann sie sich langere Zeit haHen. Wird durch den W'ind 
mehr Sand aufgehauft, so wird es hal .i durc das E l y m e t o -  
A m m o p h i l e l u m  Br.-Bl. ei Dc L en„ angolom.

2. E l y m e t o - A m r a o p h i l e t a m  Br . -Bl .  et  Dc L c e u w  1936, 
S u b a s s o z i a t i o n v o n 

H o n c k e n y c i  p e p l o i d c s  L i b b e r t  1 93 9.
Es bewohnt am DarBer Nordstrand die niedrigen, landcinwaris 

liegenden Kiistendiinen. Sie sind hier nur we tige Meter hoch, salz- 
frei und kalkarm, hóchstem. durch Molluskenschalen etwas mit Kalk 
versehen Bei lebhafteren Winden kann man auf diesen „Weiu- 
diinen“ Sandstaubung beobaehien die bei Sturm hedeutenden Urn- 
fang annelunen kann.

Die Tabelle I zeigt dic Gesellschaft vo;n DarOer Nord- imd 
Weststrande. Die hohen Saudgraser bilden den Hauptlei! ber Vege- 
iation: Atrwwphila baltic i, A. arenarh> und Elymirs aren trius. Sie 
sind gute Sandfanger. Bcscnders die . ..id en Ammaphila firn i en sieli 
hier wohl. Sie wachscn schnell durch di. Sandve>- enungen. Audi 
bliihen und fruchten si ■ hier reichlich, wal cnd sie in den folgenden 
Entwicklungsstadien der Diincngeseilscha ten meis.t sleril sind. Sic 
Iiilden dichte Horsie, schlieOen aber nie ganz zusarn... . Stets 
schauen noch Stellen des weiBen Dunensandes zwischen ihnen her- 
vor. Mehr ais 75 ■ , Vegctationsbedeckung beobachtete ich nicht. 
Am DarGcr Nordstrand iiberwiegt Amm >phiUi b tltica (Anfn. 4, 5, 7). 
Sie kommt auch in der Form subepigeios ,1 a rs  so n  vor. AmWesi- 
trand herrsclit .1. arena:ia (Anin. 1 3). Auch cine Fazies vnn

Eiymus kommt vor (Auiii.O).
Die typische Form der Gesellschaft Tii xen  1937, S. 15) ent- 

hiilt ar. r den Sandgrasern nur ganz \ enige a.idere Arten. Auf 
dem Darń sieigt Honckcnya regelmabig vo... Agropyretuni in die 
eigentliche Diincngesellschaft hinauf. Das bat lich veran!aht, eine 
eigene nach Honckenya benannte Subassozia ion abzutrennen.

Agropyrum janceum kommt im Elymeto-Ainmophiletum nur 
noch in geringer Klenge und Stetigkeit vor. Es handelt sich um eine 
Form mit schmaleren Biattem (Re i n k ę ,  a. a. O., S. 319).

Die Gesellschaft bekommt einen Bluienschmuck durch Cakilc 
maritima und durch Lnłhyrus maritimus, łetzterer ais Charakterart 
zu werien. Auch Eryngium maritimum, das einzeln bei Dariler Ort 
auftritt, ist den Charaklerarten zuzuzahien. Es scheint aber die fol- 
gende Subassozialion zu bevorzugen.to o

Unter den Begieitern interessiert besonders die fo. marinum 
Bab. von Solarium dulcamura. Crambe maritima stellt an ihren bei-
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E l y m e t o - A m m o p h i l e t u m  Br . - B I .  et  De L e e u w 1936, 
S u b a s s o z .  von H o n c k e n y a  p e p l o i d e s  L i b b e r t  1 93 9.

Tabelle 1

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7
Grofie der Probeflachę qm: 50 50 100 100 50 100 200
Vegetationsbedeckt o/o: 60 70 75 60 75 60 65
Exposition und Neigung: 100°NW 5° N 3" W 5° W

C h a r a k t e r a r t e n :
H.s. Ammophila baltica Lk. . . . . . + 2,2 1,2 3.2 4,2 2,2 4,2
H.s. Ammophila arenaria Roth . . . . 4,2 4,2 4,2 -4 1,1 +
H.s. Lathyrus maritimus (L.) Bigelow . . 2,1-2 4 ,2
H.r. Eryngium maritimum L...........................

D i f f e r e n t i a l a r t ,  z u g l e i c h
4

V e r b . - C h a r . - A r t :
H.s. Honckenya peploides Ehrh.....................

V e r b a n d s - C h a r a k t e r a r t e n :
4 4 , 2 4 4 , 2 4 , 2 4 , 2

H.s. Elymus arenarius L. . . . 2,1 4 2,1 4 2,1-2 4,2 4
H.s. Agropyrum junceum P. B.......................

B e g 1 e i t e r:
4 ,2 22 4 ,2

T Cakile maritima Scop............................... 4 4 U 4 4 ,2
T Salsola kali L.................................. 4 4 + 4

H. s. Hieracium umbellatum L. 4 4
var. stenaphrtlum  W. et Grab.

P. SC. Solanum dulcamara L.
fo. marinum Bab. . . 1,2

H.r. Crambe maritima L. 1,2

den Fundorten am Darber Ort auch in dieser Oesellschaft, walirend 
sie sonst an der Osts.ee Charakterart im Atriplicetum litoralis ist. 
Sonst beobachtete ich im Elymeto-Ammophiletum noch je einmal: 
Petasites tomentosus (bei Darlier Ort), Rumex crispus fo., Cirsium 
arvense, Sonchus arvensis var. — Von B o r n m i i l l e r  wurde (1909) 
in der Oesellschaft am Nordstrand bei Prerow Agropyrum junceum 
X Elymus arenarius — Triticum strictum Deth. gefunden.

Biologisches Spektrum: H =  75°/o; T = 16,6 o/o; Psc ■= 8,3 o0.
An der Lagunę bei DarBer Ort ist das Auftreten einer Phrag- 

mites-Fazies des Elymeto-Ammophiletum auffallig. Sie kommt auf 
niedrigen Diinen in geringer Hohe uber dem Orundwasser vor. Das 
Schilf bildet hier die bekannten oherirdischen Legehalme („Schilf- 
schlangen“ , fo. repens).

Ein Beispiel bietet folgende Aufnahme:
50 qm, 50 — 60 »/„ vegetationsbedeckt.

1.2 Ammophila bultica 2,2 Elymus arenarius
1.2 Agropyrum ucutum 4,2 Phrugmites conuminis
1,1 Salsola kuli.
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E l y m e t o  - A m m o p h i l e t u m  f e s t u c e t o s u m  a r e n a r i a e  
( H u e c k  1932)  Tx .  1937

Tabelle 2

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5

Grofie der Probeflache qin: 100 100 100 100 100
L. F. Vegetationsbedeckt o/o: eo 60 80 80 70

Exposition und Neigung: 15° N 5°NW hor.

C h a r a k t e r a  r t e n :
H.s. Ammophila baltica Lk.............................. 4.2-3 2,2 4,3 3,2 1,1
H.s. Ammophila arenariaRoth ..................... + 1.1
H.r. Er yngium maritimum L........................... 1,1

4,2H.s. Lathyrus maritimus (L.) Bigelow . . 
D i f f e r e n t i a l a r t e n :

H.s. Festuca rubra L + 1.2 1,2 + 2,1
var. arenaria (Osbeck) Koch

H c. Corynephorus canescens I'. K. . . . + .2 1,2 1.2 + .2 1,3
H.r. Hypochoeris radicata L........................... + + 1.1 2,1
H.s. fielichrysum arenarium DC.................... + + .2 + .2 + .2
T Jasione montana L. 1.1 +

mit var. litoralis F r i e s .....................
T Vio/a tricolor L.

var. maritima Schweigg.......................
V e r b a n d s - C l i a r a k t e r a r t :

+, 2 +

H.s. Ety mus arenarius L. .....................
B e g 1 e i t e r:

2,1 4,2 2,1-2 2,2 +

T Cakile maritima Scop. . . . . 1.1 + +
H.s Hieracium umbellatum L. + 1,1

var. stenophyllum  W. et Grab.
T Sa/sola hali L............................ +

Die wichtigsten ókologischen Daten des Elymeto-Ammophile- 
lum in der Subassoz. von Honckenyn pcploicles sind folgende: 
Leichte Beweglichkeit des Sandes; haufige Sanduberschuttung; 
trockener Standort (im Oegensatz zum Agropyretum), dalier Xero- 
morphie; schwach saurer, kalkfreier Sand; fast keine Bodenbildung; 
keine Humusanreicherung.

Die typische Gesellsehaft ist auf den Kustendiinen Mitteleuro- 
pas weit verbreitet. Beschreibungen liegen vor: aus England, Bel- 
gien, von der Insel Ameland, von den ost- und westfriesischen In- 
seln, aus Schleswig-Holstein, aus Danemark, von der Lebanelirung, 
aus OstpreuBen. (Hier treten óstliche Arten, wie Linaria odora und 
T rago pagon f/occostis hinzu; S t e f  f e n  1931, S. 256). Ammophila 
arcnaria geht nach NO bis Osel und Dago. Weiter nórdlich treten 
auf den Weiftdiinen nacli H e r m a n n  (1939, S. 102) nur nocłi Ely- 
mus arenarius, Lathyrus maritimus, Honckenya und Hieracium um- 
bellatum aus der Gesellsehaft auf. Hier kann man also nicht mehr 
von einem typischen Ammophiletum sprechen.
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— Die Primardunen von Ffy r:r, 'ind \ n i phi i cnt-
wickeln i -h au" de.n Daiii nu eh zu . - .h mophiictuin
w elter.

- b. E l / r a c l o - A m m o p h i l e t u  i u c c ł o  ui.i i ria 
( H u e c t  103L'; T .\. 1 9 9,7.

Ist die W iddiine ■> eit be" ‘ ;,r: <'e:nr n
Ubersandung niehr intritt, -o nden ich das Ł>:1 
Es treten allmaiilich soici.e Arten hinzu. die zu di n in i.t Suki 
auf das Elymeto-An.... phile.„.n folg nden C , .
hóren. Sie .,ind hier a s Differentialarten zu werten. "in >: z 
staca rubra var. arena-ia, Corynephorus ran Hv h s
ntdicata Helicfirysi: • enarium, jus. no dc. .
ralis und Vic a tri rotor var. maritinia.

Wie die Tabehe ? zeigt, bebe au !i in .
tion die hoiien .'.indgrasi r nock lâ , Biid. Eitut Faziea , .1 hnn 
phila bulticc (Aum. 1, 3 und 4) und cnie von El\ (Aufn- -
siiid ani hau.igsten. At er Agropyn 1 jur ■ :onrimt hi •- ince i 
ineiir vor!

Der Aspekt dieser ■ )as.,oziab' :st ge iii de. > . • • 
c.urch da Auffreten :hi' -uihender en /-/*• whoc i , lir
chrysui.i, jusi 'c - Viola iriti .. ca • ind 
hfibsche Fazies \. ■ . Latryn ’>■ ' (Au 11. 5; „1
eóenen Sand lac„. bei der >ben Lagun ■ Dar 
Elie** koTumen hinzu: 1 hi nile 1.1, lali lup 1,!. ,
cinm piło ella 1,2.

Erynęium wari e. n Dai . n i
in ditser Saba soz.

Bei DarfierOrt tom.ul a  ' > abJnłh . _;eD . ,t 
vor. F sJieini - 'uier v ' ii .chen Sia:
dcln, wenn aucli M a r s s o n  41) nur ii Su, u
den Sieilufera der vorpomtl 1 chen KiUie fu. urs iingli

Am Dar! er We fsiraud 1. i L p. . - und aut v.
Vordarn lc  ehteie i eh eine au«Ś£*i i 0 Fazie., mii 1 alitu: . u 
li i aralie,: Vordarii nordlicii von Alu >op, 40 qui, 7! be i

2.2 Elyi: as en nar i as
2.2 Ammoplila arenarii
3.2 lin  crum fo. hn roli•
1.2 Carex arenda  

Viola mariti' a
\ ,2 łlclic/irysi’i'1 arenarii!r:

,2 P 'tentil't repfr.t 
Cci • irea jac.

,2 Cu! tir rr.aritb 
Ro. ' rtibkpu 
Ru- ■■■■; rr,r ius.

Hier grenzt di Gesellschan unm ittelnar an die dii • naeJi 
T iixen  (1037, S. 15) ein Zeiger tur Diinenabbruc!..

Galia• rerum to. 1't ralis an 1 ... e In u
ist Charakter:;, ! einer CorynephorlWi-Nuf.oi. (T fu c e n  a. a. >. , S.
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7 -i o Dcni iiud in S- hit ig-H< 'stem isł , au den Diinen sdir 
i \n  ! vorpom dren ■ isl es wesentlidi seltemer.

on • orwahnt .■> Fo:m wohl, '"jnennt sie
i- ?r n lu beson'

Di*, b i i e t o - A n ... o p h i 1 e > u i. i ' ć s l u c e l o  u m a r e -  
n a r i a i  : -**.i Jer : mm hen O tśeeku te trerbreitet. Zuerst wurdc
l ais "erum ar narice .on H ucck (1932, S. 102 105)

■ r Lei a-N • ng b sclrie en. Ich be bachtete es auf der Insel 
t Ban hi nthyHis uhu. 'ańa var. maritima und

es . v.11 Die „A miophi? -A.*.-;oziation“
S j . s  p uh en a.< )., S. 5) is. auch liierlier zu

ei;e Von I r Nordscckii .-ciileswig-Holsteins besehreibt et 
h r i  t i a n sen  (1 ' . 76 - 77). wahrend dC Angaben von
la s a r t  (1910 3.106) sein Vorkoaii;en an der belgischen Kusie 

cnnen lassen.
>:.i • zia 'on mit Fesr"at arenaria haiirig . it der

c z on H  ■ ny in Durch dringungen auflritt, braucht 
' tont zu w erden.

C h e n o p o d i e t a l i a  n e d i o e u r o p a e a  Tx. 1937
ni s.uropaicdie Rudera!ge llrchafleii. 

i « , n u - h e n o p o d i o n p o i  sp erm  i Koch 192' .
I < • ii . 1 ii dic . Th ; jplij-ten-Yerbande . p.

’ u d in Oemu -aren, also auf sekun- 
■-> i H i n m . ż i s s e r  (Hiis.se, Seen
‘ch 1 . „ triparii‘: juie Entwid.Iungsmog-

,.eiie:i 1 -* ii £pi'.lte Leeres.sirand wird von
cr i re lar ; celiseiiafi di e r. Vci nudę cv.'oh:it, die bis-

. no-ii w u ii j  i. i er.- u.it w r Jen ist Es i . dic

' t ■ i p le  x - l  i t  o r a ł  e A s s o z i a t i o n  
(W i. <;j» r i :  j e r  m s.) Tx. 1937

S r i . ' Cn , cllschaft.
, „ id e 0 zwise! i P o und Darliei 

n e O. . . enhci.. de zu heo • in :n. Tabelle 3 zeigt 
i us uiese Assozia ion.

1 ! ira -ra clien zugl ich len̂  emr.aliig stcts vor.
Am mci i ist :tc lazic- plrx In/stah ver!ueit i (Aufn.
i -o). Doi1: ..mt I. . . ■ s a-k li-Faz:, (et liandelt sieli

\  id. ■ -ca Ci. h V .  Me . r) n r  (Auin. i)
• it Verhanu u i runun: s-Cuarakteraiden ireten an Menge 

-.ihinter stark zuruck.
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A t r i p l e x . - l i t o r a l e - A s s o z i a t i o n  (W. C h r i s t i a n s e n  n is.)
T u x e n  1Q37

Tabelle 3

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
!r, Cc V Grólle der Probeflache qin: 200 501100 100 100 60 75 100 60
% tO Vegetationsbedeckt % : 60 70 80 90 90 90 85 75 80

C h a r a k t e r a r t e n :
T Atriplex hastatum L. 4,2 4,2 3,2 5,5 5,5 4.2 5.5 5,4 1,2

var. salinum Wallr.
T Salsola hali L.................................. 1,1 1,1 2.1 1,1 + 1,1 + 1,2 4,2-3
T Cakile maritima Scop. . . . . -f + 2.2 +  .2 1,1 +  .2 U + +
T Atriplex Morale L. . M 2J T +>2 1,1 + + +

V e r b a n d s - C h a r a k t e r a r t e n :
T Soncfuts arvensis L. -f + + + +
T Ranunculus sceleratus L. . . . 4- + + + "ł~T Chenopodium glaucum L. . 1,1 2,1 +
T Polygonum lapathifolium L. em. Koch . + +

O r d n u n g s - C h a r a k t e r a r t c n :
T Chrysanfhemum maritimum (L.) Pers. . + + + 1.1 +
T Senecio viscosus L. + T 1,1

K l a s s e n - C h a r a k t e r a r t e n :
G r. Cirsiurn arvense (L.) Scop. +
T Papaver dubium L....................................
T Polygonum aviculare L. fo. . . . +
T Senecio mlgaris L.................................... +

B e g 1 e i t e r:
H s. Atropis distans Grsb..................... + 1,1 +
H.s. Rumex crispus L. . . . . . . + +T Senecio paluster DC...................... 1,1
Ch Cerastium caespiiosum Gilib. 3-
T Aster tripolium L. ........................... +

Crambe maritima'), die sonst an der Ostsee auch zu den Cha- 
rakterarten der Gesellschaft gehórt, steht an ihren beiden Fnndorten 
am Darfier Ort, wie schon erwahnt, im Elymeto-Ammophiletum.

Biologisches Spektrum: T = 78,Qw0; H 10,5%; Cir =5,2 < ; 
Ch ■= 5 ,2 ''o. Von allen Gesellschaften des Darli ist liier derThero- 
phytenanteil am grófiten.

Der Standort der Atripic x-i itoralc-Kssoziańou wird durch das 
winterliche Hochwasser geschaffen: es wirft einen Spiilsaum aus 
Holz, Seegras, Tang, kleinen Muschelsclialen usu. auf. Oft siad

!) An der Nordkiłste der Insel Fehmarn beobachtete ich ain 15. 7. 1 939 
eine Crambe-Fades auf Tangwallen: 5,4 Crambe maritima, Atriplcx ha- 
statum, +  A. Morale, \ Cakile maritima, Salsola hali, \ Senecio vul- 
garis, 1,2 Matricaria maritima, -f- Honckenya peploides.
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diese Stcllen etwas mil Stickstoff angereicherl. Am DarBer Nord
strand beginnt dieser Spiilsaum in einer Entfernung von 10—12 m 
vom sommerlichen Wasscrstand des Mecres. Der 10—12 m breite 
„Sommerstrand" ist vegetationslos. Mitunter sieht man allerdings 
einige Pflanzen von Atriplex hastatum oder Cukile mańtima bis un- 
mittelbar ans Wasser gehen. Mit dem Spiilsaum beginnt der ein 
wenig hbher liegende „Winterstrand“ . Hier hat sich die Atnplex- 
liiorale-Kss. ais mehr oder weniger offene Pioniergesellschaft ein- 
gefunden.

Sie ist schwaeh nitrophil und salzliebend. Bedingung fur ein 
gutes Gedeihen ist auch eine tiiehtige Durehfeuclitung des Sand- 
strandes durch das winterliche Hochwasser. Bleibt diese aus, oder 
ist sie ungeniigend gewesen, so entwickelt sich die Gesellschaft 
nur kummerlich. So war es am DarBer Strand in den Jahren 1935 
und 1936. Hingegen liatte im Winter 1936 37 das Hochwasser am 
Nordstrand bis an die Diinen gereiclit und langere Zeit so hocli ge- 
standen. Daher war die Ass. im Sommer 1937 besonders iippig 
entwickelt: Die Pflanzen von Atriplex litorale waren 1,20 in lioch, 
die von A. hastatum erreichten 1 m. Das war so auffallig, daB so- 
gar die Badegaste darauf aufmerksam wurden. Im Sommer muB 
der Standort natiirlich trocken liegen. Die Gesellschaft ist, der 
Gestalt der Spiilsaume entsprechend, in langen, schmalen Streifen 
entwickelt. C h r i s t i a n s c n  (1938, S. 81) weist darauf hin, daB 
in den Spulsaumen ein besonders giinstiges Kleinklima herrscht, 
v\eil die modcrnden Massen des Seegrases usw. „wie in einem Mist- 
beet Eigenwarme entwickeln".

Wo eine kunstlich gepflegte Vordiine den Strand begrenzt, bil- 
det sich die Gesellschaft nur in Bruchstiicken aus, so am DarBer 
Weststrand und am Zingster Nordstrand. Wie auch S t e f  f e n  aus 
Ostpreufien betonł (1931, S. 254 55), erfordert der geregelte Diinen- 
bau, daB der Vorstrand móglichst vegetationslos bleibe. Der Auf- 
bau der Gesellschaft ist also nur noch in unberiihrten Diinengebie- 
ten zu untersuchen.

Einzelne sterile Halme von Elymus, Ammophila baltica und A. 
urenaria dringen ofters ein, auch Honckenya.

Auf den Sandbanken in der Prerow-Bucht, die sich hinter der 
Ortspitze ablagern und in standiger Umbildung begriffen sind, 
sind Fragmente der Gesellschaft zu beobachten, z. B. auf einem 
kleinen, bei Hochwasser iiberschwemmten Treibwall: Salsola hali 
4,3, Cakile maritima , Atriplex hastatum + .

Sowcit man aus der Literatur feststellen kann, ist die Atriplex- 
litorale-Ass. an den westeuropaischen Kiisten reicher entwickelt. 
Das entspricht auch dem atlantischen Charakter dieser Gesellschaft. 
In England ( Ta ń s i  ey, 1911, S, 338/39, „association of strand 
plants“ ) treten Atriplex Babingtonii und Polygonum Raji ais Cha- 
rakterarten hinzu. B r a u n - BI .  und De L e e u w  (1936, S. 393) 
luhren die Ass. von der westfriesisehen Insel Ameland an. — In 
Deutschland ist sie am besten am Ostseestrande entwickelt: C h r i -
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st iansen,  der sic ais erster unter dem Narnen: A t r i p l i c e t u m  
I i 1 ora li i bcschrieben hat, betont, daO sie an der holsteinischen 
Nordseekiiste nur in Bruchstiicken auftritt, au der Ostsee aber gut 
ausgebiklet ist. (1038, S. 77 u. 81.) — Die seltenen Atriplex-Arten A. 
Bubingtonii und A. cali ibeett haben ihre wenigen deutschen Stand- 
orte anseheinend aueh in unserer Gesellsehaft ( P r e u l i ,  1012, S. 
28). — Die Beobachtungen von H o l t z  auf Riigen (1800) lassen 
die Gesellsehaft auch dort erkennen. — Ti i xen  (1037, S. 28/20) 
giot zuerst eine genan gegliederte Listę der Gesellsehaft.

Je weiter raan an der Ostseekuste iiach Osten geht, desto melir 
lerarmt sie. ( Pr euf i ,  1012. S. 12'43; S t e f  f e n ,  a. a. O.). Atri- 
ple \ litorale ist oskich der Weichsel schon sehr selten. Sie erreichl 
noch das sudli-he Finnland. Hier ist die Gesellsehaft nur noch ganz 
arm ( H e r m a n n ,  1030, S. 112). El seheint so, ais werde sie dort 
von verwandten Gruppierungen abgelost, in denen Mertcnsia tnari- 
tirna eine Rolle spielt.

l s o e t e t a l i a  Br.-Bl. 1931.
Zwtrgbinsengesellschaften.

N a n o c y p e r i o n  f l a v e s c e n t i s  Koch  10 26.
L)er N anocype . • - -*d v c .an  u , s ie  ich eh on an an d e re r

S te lle  ( L i i  b e r t  19,j8 u. b) au sg efiih rt habe , in  N orddeu tsch -
land n ieh r o d e r \ en iger ra eh. Es is t d ah e r o ft n ich t ganz  leicht, 
die F rag m en te  und B ruchstucke d e r h ie rh e r g eh o rig en  G esellschaf- 
ten r ich tig  e inzuordnen . W ah ren d  tnan d ie  Z u g eh ó rig k e it so lcher 
ycrarm ten  V ergese ils d ia ftu n g en  zu:n V e r b a n d ę  m it einem  Blick 
'e s ts te lle n  kann, h a p e rt es doch o ft dam it, sie e in e r bestim in ten  
A s s o z i a t i o n  zuzuteilen . D as V orkoininen von iib erg re ifenden  
( h a ra k te ra rte n , d ie zw ei G ese llsch a ften  an g eh o ren  konnen (z. B. 
Radiota linoides und Juncus capitats, d ie  sow ohl im C icendietu in  
ais auch im C en tuncu lo -A nthocerc im a u itre te n ) , verm ehrt die 
Schw ierigkeiten .

So war ich hangę iin Zwcifcl, ich die interessanteste Nano- 
eyperion-Gesellscliaft des Darli ais in verarintes Cicendietuin fili- 
formis Allorge 1(V22 auffassen ode, ais eigene Assoz. behandeln 
sollte. Nach reiflichcr Uberlcgung abc ich mich fur das letziere 
cntschlossen und nemie sie wie folgi:

\. Ra n u n c  u lus-K rac  i t i s  - R a d i o  l a - l : no  i d e s -  
A s s o z i a t i o n  ( Hu e c k  1 v 3 2) L i b b e r t 1 030 .

Die Gesellsehaft ist zuerst von H u e c k  (1932, S. 107—111) 
vnn der Leba-Nchruur beschrieben worden. Er nennt sie: Ranun- 
c. us-reptans-Radiota - linoides-Ass. Der Name muli etwas ge- 
iiudert werden. Die kleinen Formen von Ranunculus jlammula,
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cłie fur die Gesellsehaft lokal recht diarakteristisch sind, gehbren 
auf dem Darli zur var. gracilis Meyer und nicht zur var. reptans L. 
Es ist móglicli. daB es Formen gibt, bei denen man uber die Zu-, 
teiking zu einer der beiden Varietaten im Zweifel sein kann. Das 
scheint mir aus H u e c k ’s Tabelle hervorzugehen: Er schreibt: 
Ranuncutus flammula ni e i s t var. reptans! B r a u n - B 1., der 
zweite Autor, der von unserer Gesellsehaft Kunde gibt ( Br . - BI .  
et De L e e u w ,  1936, S. 379), traf sie auf Ameland. Er gibt Ra- 
mmculus flammula an. Er hatte das Vorkommen von R. reptans 
sicher besonders vermerkt.

Aus soziologischen Grunden ist das Auftreten von R. reptans 
in dieser Gesellsehaft ebenfalls wenig wahrseheinlich. Gehórt doch 
R. reptans zu den Charakterarten des Eleocharetum acieularis Koch 
1926 aus dem Litorellion-Verbande, wahrend ein Blick auf die 
h lu e c k ’sehe Tabelle und auf die meinige deutlich die Zugehórig- 
keit zum Nanocyperion-Verbande zeigt! Zwar will H u e c k  die Ge- 
sellschaft dem Litorellion-Verbande angliedern. Doeh das geht 
unter keinen Umstanden an. Seine Tabelle bringt noch mehr Nano- 
cyperionrArten, namlich Peplis portalu und Litiiosella aęuatica. 
Bei B r . - B1. kommt auch Centunculus minimus noch hinzu. Es 
ist aber keine Art da, die auf den Litorellion-Verband schlieBen 
lieBe.

Was ist nun uber die Selbstandigkeit der Gesellsehaft zu 
sagen? Anfangs hatte ich sie fur ein verarmtes Cieendietum ge- 
halten. Herr Dr. M o o r - B a s e l ,  dem meine Tabelle vorlag, 
schlofi sich dem an. Bestarkt wurde ich in meiner Meinung durch 
B r a u n  - B 1 a n q u e t. Er schreibt (a. a. O., S. 379): „Die beschrie- 
bene Gesellsehaft zeigt groBe Ubereinstimrnung mit einem ver- 
armten Cieendietum." In der Tat laBt es sieh nicht leugnen, daB 
sich in unserer Gesellsehaft nur wenige Arten finden, die einem 
typischen Cieendietum, wie es von yerschiedenen franzósischen 
Autoren und aus Deutschland von S c h w i c k e r a t h  (1933), 
T i i xen  (1937) und Bi i ke r  (1939) besehrieben wurde, fehlen. 
Es sind: Lycopodium inundatum, Carex Oedcri ssp. pulchella, C. 
Goodenoughii und Scirpus pattciflorus. So hat die Gesellsehaft 
wohl eigene Ziige, aber das war fur mich noch nicht das Aus- 
schlaggebende.

Was mich aber schlieBlich doch bewogen hat, von einer eige- 
nen, selbstandigen Assoziation zu sprechen, ist ihre geographische 
Eigenheit: Sie ist namlich auBerhalb des Verbreitungsgebietes der 
Cicendia entwickelt. Daher schien es mir nicht ratsam, liier von 
einem „Cieendietum" zu sprechen. Die Ostgrenze der Cicendia 
fili for mis geht durch Mecklenburg ( K r a u s e ,  1893, S. 169).

So weit wir bisher daruber unterriclitet sind, kommt die Ra- 
iiunculus-gracilis - Radiola-linoides - Ass. nur in Kustennahe vor. Sie 
ist bekannt geworden von folgenden Ortlichkeiten: Ameland, Sylt 
( Kn u t h ,  1891, S. 14—15; C h r i s t i a n  s e n ,  1938, S. 112, hier 
mit Juncus pygmaeus), wohl auch auf anderen nordfriesischen In-
Fedde, Repertorium. Beiheft CXIV. 2
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Ra n u n c u l u s - g r a c i  l i s - R a d i o  l a - l i t i o i d e s -  A s s o z i a t i o n
( H u e c k  193 2) L i b b e r t  1Q3q

Nr. der Aufnahmen:

Grólic der Probef lachę qm: 
Vegetationsbedeckung o/0 :

H.s.
T
T

T
H.*.

L o k a l e  C h a r a k t e r a r t e n :  
Ranunculus flamtnula L.

var. gracilis Meyer . .
Radiola linoides Roth . . . .

Jitncus capitatus Weig.
fo. physcomitrioides Baenitz . .

TrifoUamfilijorme auct. .
Vcronica scu-cllata L........................

Cli
D i f f e r e n t i a l a r t :
Lycopodium inundatum L.

H.c.

T
T
T
T

V e r b a n d s -  u n d  O r d n u n g s -  
C h a r a k t e r a r t e n :
Carex Oederi Elirh.

ssp. pulchella Lónnr. . . . .  
Isolepis selacea (L.) R-Br.
Sagina procumbens L. . . .
Gnaphalium uliginosum L.
Juncus bufonius L. .....................

G rh. 
G rli. 
H r. 

G. rh. 
H s. 

G rh. 
T

N P.
N.P
N.P.

B e g 1 e i t e r:
Juncus lampocarpus Ehrh. . .
Phragmites commtinis Trin. fo.
Hydrocotyle vulgaris L......................
Carex Goodenoughii Gay . . . .  
Agrostis alba L. var. prorepens Koch 
Scirpus paadflorus Lightf. . . .
Erylhraea centaurium Pers. fo. nana
S t r a u c h l e i n :
Salix repens L. .....................
Salix aurita L. . . . . . . .
Beiula pubescens Ehrh. . . .
M o o s e  u n d  A l g e n :
Funaria hygrometrica (L.) Sibth. 
Sphagnum auricuJatum Schimper 
Polytrichum perigoniale Mich. 
Drepanocladus fluitans (L.) Warnst.

fo. terresiris Sanio . . . .  
Nosłoc spec. .

Tabelle 4

i 1 2 3 1 4 i 5
10 10 5 4 i40 70 80 1 75 60

1,1 1,1 + ,2 1,1 U
+ .2 + U -2 “l- +

+ +.2

+ +
+ +

+ 3,1-2 2,2 2,1-2

1.1 1,1 + 2,1

+ ,2 1,2
1,2 +.2

2.1-2
1,1 +

3,1-2 2,1 1,1 1.1 2,14-° +  ° 1,1° +  ° i '
i ,2 + 1,1 +

+ .2 4“ 1,1 UM 1,1 1.1
+ ,2 1,1

+ +

1,1 + 2,2 2,2 1.1
+ +

1.1

+.2 2,2

1,1
2,2 + .2

+ .2 i
+

+  i
sein, DarB, Leba-Nehrung, wohl auch in OstpreuBen ( S t e f f e n ,  
1931, S. 352).

Die Aufnahmen der Tabelle 4 wurden in den feuchten Senken 
hinter der Kirche von Prerow und am FuCe der „Hohen Diinen“ 
gemacht. V/enn die Tabelle selir homogen erscheint, so liegt das
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daran, daB die Aufnahmeflaehen nicht weit von einander entfemt 
sind.

AuBer den in der Tabelle genannten Moosen entwickeln sieli 
im Spatsommer und Friihherbst (nac': " eundlicher miindlicher Mit- 
teilung von Herrn E. F r 6 d e -Greiiswald) noch folgende Leber- 
moose: Fossombronia Dwnortieri Lindb., Anenra incurvcto (Lindb.) 
Steph., Cephalozia Francisci (Hook.) Dum. und Cephaloziella my- 
riantha Lindb. Audi sie zeigen die nahen Beziehungen zum Cicen- 
dietum. Man konnie yielleicht audi daran denken, die Ranunculus- 
gracilis - Radio!a-linoides - Ass. a's Subassoz. des Cicendieium auf- 
zufassen.

Ein Wort ware noch iiber die Stellung des Lycopodium inun- 
datum in unserer Gesellschaft zu sagen. Es gehórt sonst ais Char.- 
Art zum Rhyndiosporetum. Nun isi aber auf dem DarC allem An- 
schein nach ein Rhynchosporetum uberhaupt nicht entwickelt. Ich 
habe lange Zeit ohne jeden Erfolg daliach gesucht. Es lag nahe, 
an einer anderen Stelle der Ostseekiiste danach zu forschen. Auf 
Hiddensoe traf ich auch am 9. Juli 1937 ein gut entwickeltes 
Rhynchosporetum an. Es fand sieli in einer feuchten Senke im 
Diinengebiet siidlich von Vitte:

50 qm, 90 «/o bedecict, 0,3 cm Schlamm iiber Sand.
R h y n c h o s p o r e t u m  c a r i c e t o s u m  p a n i c e a e  D i e m o n t

et  Ti i xen  1937
C h a r a k t e r a r t e n :

4,2 Rhynchospora fnsca (L.) Aiton
2.1 Lycopodium inundatum L.
1.1 Drosera intermedia Dreves et Hayne 

D i f f e r e n t i a l a r t e n  :
-j- Carcx panicea L. 1,1 Drosera rotundijolia L.

O r d n u n g s - C h a r . - A r t  :
2.1 Carex Goodenoughii Gay 

K l a s s e n - C h a r . - A r t :
+  Eriopłwrutn angustifoliurn Roth 

B e g 1 e i t e r:
1.2 Erica tetralix L.
+  Callima vulgaris Salisb.
2.2 Salix repens L.
1.2 Polytrichum perigoniale Michx.

Die feuchte Senke ist vom Ericetum tetralicis umgeben.
Man darf wohl annehmen, dali Lycopodium inundatum auf dem 

DarB, weil hier kein Rhynchosporetum ausgebildet ist, die feuchten, 
offenen Stellen, in denen die Nanocyperion-Gesellschaft sich ent
wickelt, aufsucht, weil hier ganz ahnliche ókologische Bedingun- 
gen anzutreffen sind wie im Rhynchosporetum. Dalier habe ich 
Lycopodium ais Differentialart aufgefaBt. Auf der Leba-Nehrung 
und auf Sylt scheinen die Verhaltnisse ahnlich zu liegen.

2*
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O k o l o g i e :  Die Gesellschaft entwickelł sich in kleinen Mul- 
den und Senken. Der Sand ist stark durchfeuchtet und ausgelaugt. 
Das Grundwasser steht im Sornrner ca. 10—15 cm tief. Im Winter 
und Friihjahr sind diese Senken hauFig uberschwemmt. Im Sand- 
boden ist keine Schichtung zu erkennen. Stets aber ist der Sand, 
mit einer 1—3 rnm starken, humosen, schlammigen Schicht be- 
deckt. Diese Schicht ist im Sommer stellenweise mit einem diinnen 
Uberzug von Blaualgen versehen.

Auf dem DarB findet sich die Gesellschaft ausschliefilich in 
den feuchten Senken der Erica-Heide. Was ihr hier zur Verfugung 
steht, sind meist nur wenige Quadratmeter groBe Flecke. Sie hat 
keine lange Lebensdauer, sondern wird von allen Seiten vom Eri- 
cetum bedrangt. Es dringen ein: Erica tetralix, Juncus sguarrosus, 
Drosera rotundifolia, Calluna und Molinia. Diese Arten sind nicht 
mit in die Tabelle aufgenommen worden, um das Bild der Gesell
schaft rein zeichnen zu kónnen.

Verschiedene Arten bilden ausgesprochene Zwergformen. leli 
beobachtete von Juncus capiłatus und von Radiota linoides 1—2 
cm hohe Zwerge.

Die Therophyten nehmen nicht einen so grofien Raum ein wie 
in anderen Gesellschaften desselben Verbandes.: Von 21 Arten 
der Tabelle (ohne Moose) sind 8 Therophyten. Hingegen sind 
Hemikryptophyten (6) und Rhizomgeophyten (3) schon wichti- 
ger. —

2. J s o l e p i s - s e t a c e a  - S J e l l a r i a - u l i g i n o s a - A s s .
(Koch)  L i b b e r t  1 932 .

Diese Gesellschaft feuchter, schattiger Waldwege ist auf dem 
DarB ebenfalls nur fragmentarisch entwickelt (Ober die typisch ent- 
wickelte Form vergl.: L i b b e r t  1932; Moor 1936; Biiker 1939). 
Das hat in diesem Falle keine geographischen, sondern edaphische 
Ursachen: Sie liebt lehmige, kalkfreie Bóden. Daher kann sie sich 
auf dem Heidesand des Altdarfi, wo ich sie antraf, nur fragmenta
risch entwickeln. So beobachtete ich auf einem feuchten Waldweg 
am Rande eines Erlenbruches im Jagen 171 172:

N a n o c y p e r i o n -  Ar t e n :
Stellaria uliginosa Yeronica serpyllifolia
Juncus bufonius Gnaphalium uliginosum
Spergularia rubra Sagina procumbens

Polygonum hydropiper
B e gl  e i t  er:

Polygonum minus 
— ewieulare 

BeUis perennis 
Brunella vulgaris 
Poa annua 
Plantago major 
Cerastium caespitosum

Potentilla anserina 
Ranunculus repens 
Lolium perenne 
Stellaria media 
Trifolium repens 
Leontodon autumnalis 
Juncus effusus.
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Auch Ti i xen  (1937, S. 41) betont ihr haufig fragmcntarisches 
Vorkommen. — Buk er weist darauf hin, dafi in atlantischen Ge- 
bieten die Gesellschaft nicht so sehr an die Beschattung ihrer Stand- 
orte gebunden ist. Auf dem DarB fand icli das nicht bestatigt. Hier 
kommt sie nur auf beschatteten Waldwegen vor.

3. C yp  c r e t u m  f l a r e s c e n t i s  (Koch 192G)Aichinger 1933, 
S u b a s s o z .  v o n /  u n c u s  c o m p r e s s u s .

(Verarmt).
Audi diese Gesellschaft kann nur kurz erwalint werden, weil 

ich nur Fragmente von ihr sali. Cyperus flavescens fehit. Ich be- 
obachtete sic an feuchtcn Wegrandern bei der Prerower Kirche und 
zwischen Prcrow und Zingst.

C h a r a k t e r a r t :  TrifoUum fragiferum
D i f f e r e n t i a l a r t e n :

Blysmus compressus )
Juncus compressus ] dominieren

V e r b a n d s - C h a r a k t e r a r t e n :
Carex Oedcri ssp. pulchella Sagina proctanbens
Isolepis setacea Meronica serpyllifoliu

O r d n u n g s - C h a r a k t e r  
Juncus bufonius

a r t e n :
Erythraea pulchella

B e g 1 e i t e r:
Juncus lampocarpus 
Euphrasia curta 
I3 o tent HU) anseritw 
Trijolium repetis 
Lolium perenne 
Brunella vulgaris

Bellis perennis 
Leontodon autumnalis 
Cerastium cuespitosum 
Plantago major 
Cynosurus cristatus.

Es ist einc ausgesprochene T r e t p f l a n z e n  g e s e l l s c h a f t ,  
die schon mehrfach untcrsucht wurde. Trotzdem licgen, wie Tiixen 
betont (1937, S. 42), noch keine klar getreunten Tabellen der typi- 
schen Gesellschaft und der Subassoz. von Juncus compressus vor. — 
Hier ware vielleicht die Scirpus-pannilus- Assoz. anzuschliefien.1) 
Doch ist das Aufnahmematerial noch zu sparlich, um das sicher be- 
urtcilen zu kónnen. In den flachen Lagunen bei DarBer Ort kommen 
an solchen Stellen, die im Spatsommer etwas austrocknen, ebenso 
wie in den flachen Bodden mit ihrem brackigen Wasser nach

1) A n m e r k u n g  w a h r e n d  d e r  K o r r e k t u r :  Nach Beobachtun- 
gen, die ich im Juli 1939 auf Schlatnmflachen des B o t t s c h l o t t e r  
Se  es  in N o r d s c h l e s w i g  machen konnte, sciieint die Srirpus-pamilus - 
Assoz. zum Litorellion-Verbande zu gehóren. Hier sali ich: 25 m2; 30 o/o be- 
deckt; 1,2 Scirpus parvulus, 2,2 Scirpus acicularis, -f- Lilorella uniflora 
(auBeihalb), -j- Echinodorus ranunculoides, -f- Alisma arcuaium, 2,1 Agrostis 
alba.
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freundl. Mitteilung von Herrn E. F r 6 d e-Greifswald foLgende
klcinen Bestande vor:

Scirpus parvulus R.n.Sch. ZannichelJia palustris L.
Scirpus acicalaris L. var. pedicellaia Whlbg.

Rhmlaria atra Roili.
Im Juli war diese Gesellschaft noch nicht weit genug ent- 

wiclcelt, uin sie genauer untersuchen zu konnen.
In der Li; era tur ist die Scirpug-parvulus- Assoz. bisher wenig 

erwahnt worden. P r e u l j  (1912, S. 94 — 95) beschreibt einen 
„Zwergbinsenbestand“ aus dem Kreise Putzig bei Beka mit: Scir
pus parvulus, Sc. acicalaris, Potamogeton pectinatus fo. scoparius, 
ZannicheUia palustris fo. polycarpa und var. pedicellata, Ruppia 
maritima var. rostellata, Junctis bufonius var. ranarius, Spergalaria 
salina, Elatine hydropiper, Hippuris mlgaris, Glaux maritima und 
Limosella aąuatica. Es liegt hier offenbar ein Gemisch von zwei 
Gesellschaften vor. Einige Arten, wie Juncus ranarius, Elatine hy
dropiper und Limosella sprechen fur eine Nanocyperion-Gesell- 
schaft.

Nach freundlicher schriftlicher Mitteilung von Herrn W i l l i  
C h r i s t i a n  sen-Kieł  bcobaclitete er auf Sandboden in einem 
flachen, austrocknenden Brackwassertumpel bei St. Peter (Eider-
stedt):

Scirpus pannilus Potamogeton spec.
Scirpus paaciflorus Juncus Gerardi
Batrachium Baudotii Agrostis alba.

Herr Professor Dr. T ii x e n-Hannorer schreibt mir, dafi er an 
der Schlei bei Ulsnis an mehreren Stellen auf Schilftorf (rezent) 
Scirpus parwtus und einige Begleiter beobachtet habe. —

S a l i c o r n i e t a l i a  Br.-Bl. 1930.
T h e r o - S a l i c o r n i o n  B r . - B l .  1 930 .

S a l i c o r n i e t u m  h e r b a c e a e  
(Salicornieto-Spartinetum Br.-BI. et De Leeuw 1936).

An der Nordseekiiste bildet die ,,Quellerwiese“ an solchen 
Sielien des Watts, die bei jeder nonnalen Ebbe mehrere Stunden 
vom Wasser frei bleiben, auffallige, dichte, gleichmaBige Rasen 
(Ch r i s t i  an s en 1938, S. 68—69). Sie sind hervorragend dazu 
geeignet, den Schlick aufzufangen und festzuhalten und dadurch 
die Anlandung und Aufhchung weitgehend zu fórdern. Es handelt 
sieli dabei um die Form stricta Dum.

Das S a l i c o r n i e t u m  h e r b a c e a e  t y p i e  u m stellt sozio- 
logisch gesehen den seitenen Fali einer einartigen Assoziation dar. 
Allerdings kommt es in dieser armen Ausbildung nur an den deut- 
schen Kusien vor. An der hollandischen, englischen und Mittelmeer-
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Kiiste ist die Gesellschaft ais ,,Sa!icornieto - Spartinetum“ reicher 
entwickelt.

B r a u  n - B 1 an q u e  t gibt im Prodroinus, Fasc. 1, S. 15 fol- 
gendes Bild der Gesellschaft aus Holland: Sparłina stricta (dom.). 
Salicornia herbacea, Aster tripolium, Puccincllia maritima, Entero- 
morpha glabra, Fucus platycarpus. — An der englischen Kiiste 
(T ansley , 1911, S. 333 u. 337: Cord-grass association = Sparti- 
netum) treten noch Spartina alterniflora und 5. Townsendi hinzu. 
Wir miissen die fast reinen Salicornia-Bestande der deutschen Nord- 
seekiiste ais ganz verarmte rorm der erwahnten Gesellschaft be- 
trachten.

So dichte und iiber gróBeie Flachen ausgedelmte Queller- 
bestande wie an der Nordsee findet man an der vorpouunerschen 
Ostseekiiste nicht. Die Griinde datur sind: 1. Die geringe Schlick- 
bildung; 2. das Fehlen von Ebbe und Fiut; 3. der geringe Saliz- 
gehalt.

Auf dem DarB konnte ich bei DarEer Ort ein Salicornielum in 
geringer Ausbildung beobachten. (Es ist mir unverstandlich, daB 
Roli  w ed e r  (1937. S. 529) bchauptet, Salicornia und Suaeda 
seien „im eigentlichen DarBgebiet nicht zu finden!" Eine Exkur- 
sion nach Darfier Ort hiitte ihn eines besseren belehren miissen. 
Auch auf dem Zingst bei Pramort kommt Salicornia vor. Ro h -  
w e d e r  bestreitet bei melir ais 30 Arten, die ich auf dem DarB 
beobachtet habe, das Vorkommen im Gebiet!)

In den flachen, lagunenartigen Gewassern an der Ortspitze, 
in denen auch viele Bakterien und Algen entwickelt sind. stehen 
kleine Trupps und Einzelpilanzen von Salicornia. Sie bleiben hier 
klein: im Juli waren sie erst 10—15 cm hoch. Es handelt sich um 
die Formen stricta Dum. und procumbcns Smith. Ihnen gesellen sich 
einzelne Pflanzen von Saaeda maritima und zwar in der zarten Form 
flexilis W. O. Focke, die nicht rot iiberlaufen ist. Dadurch weiclit 
die Gesellschaft schon etwas von dem typischen. einartigen Sali- 
oornietum ab. Sie ist ais Degenerationspiiase anzusehen. Iigend- 
eine Fórderung der Anlandung ist bei diesen wiaizigen Bestauden 
nicht festzustellen. Der Boden zeigt einen schwarzen Schwefel- 
eisenhorizont.

Salicornia und Suaeda riicken an den Lagunen bei DarBer Ort 
auch auf die ein wenig hóher geiegenen, nur zcitweise uberfluteten, 
Strandsaume. Hier treten beide in einem Initial-Stadium derSpergu 
laria-salina - Assoz. auf.

An der mecklenburgischen Ostseekiisle finden sich (nacii freund- 
licher Mitteilung von Henn C . R i s c h - Barwalde) auch nur kleine 
Bestande mit niedrigen Salicornia - Prianzclien. Auf Riigcn und 
Hiddensoe sind sie anscheinend besser entwickelt ( H o l t z ,  1899, 
S. 59; P r e u B ,  1912, S. 28). Letzterer spricht auf Hiddensoe von 
„auffaliend groBen Excmplaren“ von Suaeda und Salicornia.

Weiter óstlich wird die Gesellschaft mit abnehmendem Salz- 
gehalt immer seltener, bis Salicornia bei Stoipmunde schiieBlich
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ihre Ostgrenze erreicht. Suaeda geht noch etwas weiter nach 
Osten. — An den binnenlandischen Salzstellen hinter der Ostsee- 
kiiste erreicht das Salicomietum entsprechend der hoheren Salz- 
konzentration eine bessere Ausbildung mit uppigerem Wachstum1) 
der Einzelpflanzen ( D i b b e l t ,  1922, S. 5—6). —

P o t a m e t a l i a  Koch 1926.
P o t a m i o n  e u r o s i b i r i c u n i  Koch 1 926 .

M y r i o p h y l l e t o - N u p h a r e t u m  Koch 19 2 6 .
Grófiere stehende Gewasser tehlen im Inneren des DarB. Nur 

die kleinen, schon fast verlandeten Seen der Nordwestecke zeigen in 
ihren wenigen noch freien Wasserflachen Fragmente der Seerosen- 
gesellschaft.

So beobachtete ich z. B. im Norder-Brainhaken-See:
3,2 Nuphar luteum
2.1 Nymphaea. alba
1.2 Hydrocharis morsus ranae
2.2 Lemna minor
-f- Polygonum natans.

Den See umgibt ein Phragmitetum aus dichten Schilfbestanden 
mit Rumex hydrolapathum, Sium laUjolium, Polygonum terrestre. 
Darauf folgen Biilten von Carex stricta.

Im Teerbrenner-See zeigen sich lediglich Bestande des Hydro- 
charis morsus ranae.

In Graben, die den Rand der Alneten zu Entwasserungszwecken 
begleiten, finden sich nicht selten dichte Bestande der Llottonin 
pulustris. Sie geben zur Bliitezeit wunderschóne Bilder, die jedem 
Besucher auffallen. Hottonia dominiert stets. Begleitet wird sie 
eon Callitriche spec., Lenina trisulea, L. minor, Glyceria fluitans. 
Es ist moglich, daB wir es liier mit Fragmenten der von T ii x e n 
(1937, S. 40) beschriebenen Hottonia-palustris - Assoz. zu tun lia- 
ben. Diese Hottonia-Cirabcn sind in Vorpommern hautig. Ich sah 
sie u. a. in den Uckerwiesen bei Uckermunde. Dort traten noch 
Hydrochuris morsus ranae, Lemna polyrrhiza u. a. hinzu. —

1) A n m e r k u n g  w a h r e n d  d e r  K o r r e k t u r :  In den Lagunen an 
der Nordkiiste der I n s e l  F e h m a r n  kommt eine zweite Gesellschaft des 
Thero-Salicornion vor, die Suaeda-maritima - Kochia-hirsula-Ass. Br.-Bi. Sie 
ist eine mediterrane Assoz., die z. B. atn Golfe du Lion und anf Sizilien ge- 
deiht. Auf Fehmarn ist sie natiirlich verarmt. Beispiel: 15. 7. 39; 20 m 2, 
Schlammflache der grofien Nordlagune (Naturschutzgebiet „Griiner Brink“ ). 
2,2 Kochia hirsula, 3,4 Salicornia herbacea var., -R Suaeda maritima, 1,1 
Aster tripolium, -f- Atriplex hastala var. — Kochia dominiert an anderen 
Stellen. —
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P h r a g m i t e t a l i a  Koch 1926. ( R o h r i c h t e ) .
P h r a g m i t i o n  Koch 1 926 .

1. S c i r p e t o - P h r a g n i i t e t u m  Koch  1 9 2 6 .
Die Gesellschaften des Phragmition-Verbandes nehmen im 

Vegetationsbilde des DarB einen breiten Raum ein. In den ver- 
landeten Seen des Weststrandes, in den schilferfiillten Diinen- 
talern, am Rande der flachen Bodden, in den Sumpfwiesen des 
Zingst: iiberall tritt typisches, wenn auch meist artenarmes Scir- 
peto-Phragm i t e tum  auf. Hingegen sind die Lagunen bei Darfier 
Ort, viele Teile des Prerow-Stromes und manche Boddenrander 
vom Scirpetum maritimae (in der Subass. von Oenanthe Lachenalii) 
besiedelt. Die Unterschiede zwischen dem Salzwasser der Lagunen, 
dem Brackwasser der Bodden und des Stromes und dem Siifi- 
wasser der Riegen und kleinen Seen treten dabei deutlich hervor, 
wenn auch PhragmUes selbst in allen Gewassern gleich gut gedeiht. 
Am Prerow-Strom ist schon zu beobachten, wie in den zwischen 
Prerow und Zingst gelegenen Teilen mit etwas salzhaltigerem 
Wasser das Scirpetum maritimae gedeiht, wie aber weiter im W, 
je mehr man sich der heute geschlossenen Strommundung mit dem 
mehr ausgesiibten Wasser nahert, diese Gesellschaft mehr und 
mehr verschvvindet und zuletzt ein ganz artenarmes Scirpeto-Phrag- 
mitetum aus Phragmites und Typha angustifolia ubrigbleibt.

In den verschilften Riegen (= Diinentalern) im Innem des 
NeudarB, die sich oft durch mehrere Jagen von SO nach NW hin- 
ziehen, erfahrt die Gesellschaft eine etwas veranderte Ausbildung, 
indem einige Differentialarten auftreten, die auf das Molinietum 
hinweisen, wie Lysimachia vulgaris und Lathyrus paluster. Diese 
langcn, schmalen Schilfsenken im Dunen-Kiefernwalde gehoren zu 
den auffalligsten Landschaftsbildern des NeudarB.

Die Tabelle 5 bringt Aufnahtnen von:
1. Riege im Jag. 198—199; hinzu: 1.1 Carex riparia, 1,1 Calama- 

grostis lanceolata.
2. Riege im Jag. 196; hinzu: +  Lycopus curopaeus.
3. Auf dem Zingst an der Innenseite des Deiches bei Sundische 

Wiese; hinzu: +  Thalictrum jlavum.
In breiteren, nicht flieBenden, immer Wasser fuhrenden Entwasse- 
rungsgraben ist eine Fazies mit dominierender Glyceria aquatica zu 
finden. (Aufn. 4 u. 5.) Sie entspricht dem „Glycerietum aquaticae“ 
mancher Autoren (Hueck 1931; Roli 1938). Wir ordnen sie dem 
Scirpeto-Phragmitetum ein, da sie keine eigenen Charakterarten 
aufzuweisen hat. Auch U h 1 i g betont (in: K a s t  n e r ,  F I ó B n e r ,  
U h l i g ,  1938, S. 29), daB die Aufstellung einer besonderen Gly- 
ceria-aqimtica - Ass. nicht moglich ist.

4) Graben am Erlenbruch im Jag. 177; hinzu: Filipendula ulma- 
ria -f, Eupatorium cannabinum !-,2.

5. Wiesengraben bei der WaldstraBe in Prerow; hinzu: Filipen
dula ulmaria + , Eupatorium cannabinum -f,2, Mentha aqua- 
tica + .
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S c i i p e i c - P l i r a g i n i t e t u n i  KocIi  19 2 6
Tabeli e 5

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 1

L. F GróGe der Probeflache qm: 100 100 50 2x20 3x20

C h a r a k t e r a r t e n :
H. H Rumex hydrolopathum Huds. + + 1,1 1,2
H. H. Si urn lałifolium L . ................................ + 3,2
H. H. Typha latifolia L............................... +

D i f f e r e n t i a l a r t e n :
H. s. Lysimachia vulgaris L. Id 1,2
H. s. Lathyrus paluster L................................ + +

V e r b a n d s  - C h a r a k t e r a r t e n :
H. H. PhragtnUes communis Trin................... 5,5 5,5 5,5 +
H. H. Glyceria aęuałica (L.) Wahlenb. . . 5,5 3,2
H.H. Berula angustifolia Koch . . . . +. 2
H.  H. Oenanthe fisiulosa L.............................. +

O r d n u n g s -
C h a r a k t e r a r t e n :

G rh. Iris pseud-acorus L......................  . +
H. H Equiseturn limosu/n L. em. Roth + .2
H. s. Alisma plantago aęuatica L. . . . + ,2

B e g 1 e i t e r :
G. rli. Convolvulus sepium L........................... + + +
H s. Lythrum salicaria L................................ + + -Li
H. s. Caltha palustris L.................................... + > ,2
Psc. Solarium dulcamara L. +

Im Sandkru-See steht im Phragmitetum Cladium mariscus mit 
Oenanthe fisiulosa. Auch Ranuncu/us lingua kommt gelegentlich 
im Scirpeto-Phragmitetum vor.

Am Prerower Strom ist die Verlandung stellenweise schon so 
weit vorgeschritten, dab sich Schwingrasen gebildet haben. Am 
besten sind sie auf der Halbinsel am Nordufer des Stromes an der 
óstlichen der drei Prerower Briicken entwickelt. Dafiir ein Beispiel: 

100 qm, stark schwingend, sehr nafi, zu 95 % bedeckt.
3,1-2 Phragmites communis 1,1 Lotus uliginosus
+ Scirpus maritimus + Cardamine pratensis

2,1-2 Scirpus palustris -f Rumex acetosa
1,2 Juncus bcilticus r ,2 Thalictrum flavum
1,1 Juncus lampocarpus + Leontodon hispidus
1,1 Curex flava 1,1 Galium uliginosum
1,2 Carex Oederi -ł Festuca rubra
2,1 Erioph orutn angustifolium 1 Potentilla anserina
1,1 Carex Goodenoughii + Triglochin palustris
1,2 Carex leporina + Selinum carvifoliurn
2,2 Ranunculus flammula 2,2 Chrysohypnum polyg
2,1-2 Hydrocotyle vulgaris + Salix nigricans.
1,1 Lycopus europaeus
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— (Hier ist der Ort, einer anderen Verlandungsgesellschaft zu 
gedenken, die bis jetzt wenig bekannt ist. Erwahnt finde ich siej 
nur durch M a t t i c k  von der Ostseeinsel Vilm (1931, S.417). Sie 
ist ausgezeichnet durch das absolute Dominieren von Juncus Leer- 
sii. Westlich von Boru bedeckt sie groBe Fiachen, die nur wenig 
iiber dem Saaler Bodden liegcn und torfigen Boden zeigen. Der 
rotbraune Farbton, den diese Fiachen im Sornmer tragen, ist fur 
das Landschaftsbild wichtig. Besonders zwischen dem Ottern- 
Graben, „Rosen-Speck“ und „Undegen-Speck“ ist die Gesellschaft 
gut entwickelt und sehr homogen ausgebildet.

Folgende Aufnahme bringt ein Beispiel:
Verlandungsbestande etwa 250 m nórdlich vom Saaler Bodden 
óstlich des Ottern-Grabens, dicht hinter dem Schilfgiirtel sehr 
groBe Fiachen bedeckend, naB, im Sornmer ohne stehendes 
Wasser, Boden torfig, 200 qm, 100 % bedeckt.
5,5 Juncus Leersii
2,2 Hydrocotyle vulgaris
1.1 Iris pseud-acorus
1.1 Ranunculus flammula 
-i- Ranunculus acer

-f ,2 Eriophorum angustifolium 
-f,2 Lotus uliginosus

-f- Galium palustre 
+  Cirsium palustre 
i- Alisma plantago-aąuatica 
'r Peucedanum palustre 

4- L.ysimachia vulgaris 
4- Ramęx hydrolapathum 

Rumex crispus.
Diese Fiachen liegen hier nur ca. y2 m tiefer ais die Calluna-Heide. 
Sie wechseln mit dichten Schilfbestanden ab. Etwas hoher folgen 
Salzwiesen und die arme Holcus-lanutus-Fazies des Molinietum.) — 2

2. S c i r p e t u m  m a r i t i m a e  (W i . Chr i s t i ansen 1 9 3 4)
T x . 1 937 .

Das Brackwasser-Róhricht der deutschen Kiistcn ist noch reclit 
wenig untersucht: C h r i s t i a n s e n  (1938, S, 56—57) beschreibt 
es von der Unterelbe und von der schleswig-holsteinischen Ostsee- 
kiiste. Ti i xen  (1937, S.50) gibt eine aus vier Aufnahmen kom- 
binierte Listę. Seine Gesellschaft ist aber nur fragmentarisch ent
wickelt. P r e u B  (1912, S. 94—95) erwahnt es auch, ohne aber 
genauere Aufnahmen zu geben.

Auf dem Darfi ist das S c i r p e t u m  m a r i t i m a e  in einer be- 
sonderen Subassoz. ausgebildet, die durch Oenanthe Lachenalii ge- 
kennzeichnet ist. Diese Art ist auf den ostfriesischen Inselii Cha- 
rakterart der dort auf salzhaltigen, kalkreichen Schlickbóden machtig 
entwickelten Juncus-mariiimus-Oenanthc-Lachenalii-Ass. Diese Ge
sellschaft kommt auf dem DarB nur aut kleinen Fiachen und wenig 
reicli ausgebildet vor. Oenanthe Ldchenalii hat hier seinen haupt- 
sachlichsten Platz im Brackwasser-Róhricht. Aster tripolium und 
die fo. gigantea von A gros lis alba tragen auch dazu bei, die Sub
assoz. zu charakterisieren. Die Verbands-Charakterarten treten ct- 
was zuriick. Doch sind immerhin, dem geringen Salzgehalt ent- 
sprechend, Scirpus lacuster, Oenanthe fistulosa, Typka angusti- 
folia und Rumex hydrolapathum noch vorhanden.
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An der Unter-Elbe und an der Unter-Eider treten nach C h r i 
s t i a n  s e n  (a. a. O., S. 57) noch Scirpus pungens und Scirpits tri- 
queter ais Charakterarten in die Gesellschaft ein.1)

S c i r p e t u m  m a r i t i m a e  
(W i . C h r i s t i a n  s en  193 4) T u x e n  1937 ,  

S u b a s s o z .  von O e n a n t h e  L a c h e n a l i i  L i b b e r t  1 939 .
Tabelle 5 a

L. Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 101  u

C h a r a k t e r a r t e n :
H H. Scirpus maritimus L................ 2 1-2 2.1 +. 2 + 4.3|2 2 11 + 3.2 2.2 + .2
H H. Scirpus tnbernaemontani Gm. + .2 + + + 5.5

D i f f e r e n t i a l a r t e n :
H.s. Oenanthe Lachenalii Gm. . 1 1 + + 2.1 “h 1.1 2.1
T. Aster tripolium L.................... 1.1 11 + + 2.2 3.1-2 u 2.1

H.s. Agrostis alba L. 1.1 + 12 2.1 +
var. gigantea Gaud. . .

V e r b a n d s -
C h a r a k t e r a r t e n :

H. H Pliragmites communis Trin. . 2.2 5.4 4.3 3.2 2.2 + 3.2 3.1 3.2 + .2 +
H. H. Scirpus lacuster L................... 2.2 4.3 4.2 1.2 43
H H. Oenanthe fistulosa L. - . + + + .2
H H. Typ ha angustifolia L. . . . 4.2
H. H. Rumex hydrolu pothum Huds. 1.1

B e g 1 e i t e r :
H.r. Triglochin maritima L. . . + 11 1.2 2.1 1.1

G. rh Scirpus palustris L. 2.1-2 + .2 2.1-2
var. major A. u. Gr. . .

H.s. Rumex crispus L..................... 1.2 + +
H.s. Galium palustre L. . . . + u 1.1 4-

Die Tabelle 5 a vereinigt Aufnahmen von folgenden Stand- 
orten:

1. Im Prerower Strom an der óstlichen Briicke. Typisches Scir
petum maritimae.

2. In der gro Ben Lagunę bei Darficr Ort.
3. Im Prerower Strom ostlich von Krabben-Ort.
4. Am Bodstedter Bodden siidlich von Wieck. Hinzu: Sonchus 

arvensis var. 2,1.
5. Prerower Stroni, sudlich des alten Burgwalles.
6. Prerower Strom, bei der Prerower Kirche.
7. Prerower Strom, sudóstlich des Burgwalles.
8. Prerower Strom, Sudufer.
9. Bodstedter Bodden bei „Der See“ . *)

*) An der Unterelbe wird die Gesellschaft durch Herrn Klaus S c h r i e -  
v e r - Hamburg untersucht.
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10. Ostufer des Papen-Sees.
11. Am Saaler Bodden bei „Hundsbeck", nórdlich vom Ahrens- 

hooper Holz. Hinzu: Samolus Valerandi 1,2; Juncas mari- 
tinms dringi ein.

Wie bei anderen Phragmition-Gesellschaften, findet aucb beim Scir- 
petum maritimae haufig Fazies-Bildung statt. Die Tabelle zeigt:

1. Die Phragmites-Fazies (Aufn. 2—4). Sie ist verhaltnisma6ig 
arm.

2. Die Scirpus-imiritimus- Fazies (Aufn. 5 und 9).
3. Die Scirpus-lacuster-Fazies (Aufn. 6, 7, 10). Wasser nur wenig 

salzjialtig.
4. Die Aster-tripolium -Fazies (Aufn. 8). Aster gedeiht hier sehr 

uppig. Zur Bliitezeit besonders hiibsches Bild.
5. Scirpus-Tabernaemontani -Fazies (Aufn. 11). Seltener, etwas 

salzreicheres Wasser.
Alle diese Fazies sind bedingt durch verschiedene Wassertiefe, ver- 
schiedenen Salzgehalt etc.

Das S c i r p e t u m  mari t imae wirkt nicht ,so stark verlandend 
wie das Scirpeto-Phragmitetum. Eine Weiterentwicklung zur Salz- 
wiese konnte ich nicht beobachten. Lockere Scirpus-maritimus*Fier- 
den ohne andere Begleiter stehen bei DarBer Ort an Stellen, die nur 
periodisch vom Wasser bedeckt sind. Auch im Junceto- Caricetum 
extensae sind sie noch zu beobachten. —

C o r y n e p h o r e t a l i a  c a n e s c e n t i s  Tx. 1933.
Silbergrasfluren. 1 2 3

1. H e l i  eh r y su m  • a r e n a r i u m - J  a s i o n e - l i  t o r  a l i s - 
A s s o z i a t i o n  L i b b e r t  1939 .

Die Diinen-Gesellschaften des Elymion arenariae beherrschen, 
wie wir gesehen haben, die ersten Stadien der Vegetationsentwick- 
lung auf den Diiiien. Der Verlauf der Sukzession ist hier &o klar, 
daB z. B. auch W a l t  e r ,  der sonst der Sukzessionslehre nicht zu- 
geneigt ist, erklart, die Diinenbildung gehore zu den Fallen, „bei 
denen eine dynamische Betrachtung berechtigt ist“ (1937, S. 552).

Die Reihenfolge der Gesellschaften ist auf dem DarB:
1. Primar-Diine: Agropyretum boreoatlanticum.
2. WeiBdiiiie mit starker Sandstaubung; Elymeto-Ammophi- 

letum honckenyetosum.
3. Altere WeiBdiine ohne erhebliche Sandiiberwehung: 

Elymeto-Ammophiletuni festucetosum arenariae.
Die Sukzession schreitet nun weiter fort zu Gesellschaften der 

Corynephoretalia-Ordnung. Sie beherrschen den letzten Zustand 
der Diine vor der Bewaldung, der fur gewdhnlich ais „graue Diine“
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bezeichnet wird. H:er ist der Boden festgelegt, so daB keine Sand- 
verwehung stattfinden kann. Infolgedessen treten in den Coryne- 
phorelalia-Gesellschaften solche Arten auf, die in den Elymion- 
GeselLschaften mi' ihrem bewcgten Sande nicht gedeihen, wie z. B. 
Helichrysam, Galium mollugo, Linariu imlgaris etc., ferner Moose 
und Flechten. Auch der VegetationsschluB ist dichter geworden, 
und der Sand beginnt sich etwas mit Humus anzureichern. Wenn 
Windmulden entstehen, so setzt die Besiedlung durch Elymeto- 
Ammophiletum von neuem ein.

Auf dem Dard ist die grane Dune von einer Corynephoretalia- 
Gesellschaft besiedelt, die im Sornmer durch ihren Bliitenreichtum 
auffallt: die verschiedenen gelben Farbtone von Helichrysum, Hie- 
racium stenophyltum, H. pilosella, Hypochoeris, Sedum acre, Li- 
naria imlgaris kontrastieren schón mit dem Blau von Jasione und 
Viohi maritima. Dazu kommt noch das WeiB von Galium mollugo, 
das hier in groGen, liegenden Biischcn gedeiht. Viele dieser Arten 
bilden auch Fazies. Das alles ergibt im Sonnenschein ein so buntes 
Bild, wie man es im Diinengeiande gar nicht erwartet.

Diese Gesellschaft kann mail nicht, wie ich zuerstbeabsichtigte, 
in den Corynephorion-Verband einreihen; denn die Charakterarten 
dieses V e r b a n d e s  iehlen vollig: Ornithopus perpusillus, Filago 
minima, Scleranthus perennis, Avena praecoK (ist aber an Weg- 
randern im Diinen-Kiefernwalde verbreitet). Spergula Morisonii ist 
selten in der Geselllschaft. Teesdalia nudicaulis sah ich nur einmal.

Hingegen zeigt die Gesellschaft nahere Beziehungen zu dem 
von Ti i xen  aufgestellten II. Verbande der Corynephoretalia, dem 
Koelerion albescentis (1037, S. 58). Von seinen Verbands-Charakter- 
arten sind Festuca arenaria, Viola maritima, Jasione litoralis (mit 
/. montana zusammen) vorhanden, auch Tortula ruralis. Koeleria 
albescens DC. (=  K. glauca DC. var. intermedia Domin), Phleum 
arenarium, Lotus crassifolius und Cerastium tetrandrum erreichen 
den DarB nicht. (Das Phleum geht bis Mecklenburg: Tracemiinde, 
und tritt dann auf Hiddensoe noch einmal auf). Der Koelerion- 
Verband tritt hier also nur noch schwach charakterisiert auf. Von 
den west-, ost- und nordfriesischen Inseln, wo er verbreitet und gut 
entwickelt ist, klingt er nach O allmahJich ans. An der ostpreuGi- 
schen Kiiste scheint er aber auch noch vorzukommen; denn die 
„Corynephorus-AssoL. der Kiiste", die S t e f  f en  (1931, S. 268/69) 
beschreibt, zeigt groBe Ahnlichkeit mit der FJelichrysum-arenarium - 
Jasione-litoralis - Assoz. Von den Verbands-Charakterarten sind
noch vorhanden: Festuca arenaria, Viola maritima und Tortula ru
ralis. Bereichert ist der Verband hier durch óstliche Arten wie Li- 
naria odoru, Tragopogon floccosus und Ast raga! us arenarius, (der 
iibrigens auch einmal auf dem DarB beobachtei worden sein soli). 
Es wird vielleicht notig sein, den Koelerion-Verband in einen west- 
lichen und einen óstlichen Unterverband zu gliedern.

Diese Uberlegungen haben mich veranlaBt, die Gesellschaft 
vorlaufig dem Koelerion-albescentis-Yerbande einzugliedern.
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Das schon erwahnte Vorkommen von Galium rerum fo. litoralis 
ist ebenfalls bezeichnend.

Die Tabelle 6 zeigt in den Auinahmen 1—-6 die typische Ge- 
sellschaft. Die Aufnahmen wurden am Prerower Nordstrande zwi- 
schen Prerow und DarBer Ort gewonnen. Es werden meist schwach 
geneigte Flachen an der Leeseite der Diinen besiedelt. Fazies- 
bildnng zeigen: Corynephorus, Hclichrysum, Linaria nilgaris und 
Galium mollugo.

Elymus arenarius und Ammophilu arenaria halten sich ais Re- 
likte der vorangegangenen Gesellschaften noch lange, kommen aber 
im ruhenden Sande nicht mehr zur Bliite.

Bei der Aufnahme 5 der Tabelle (siidlich von DarBer Ort, vvo 
auf dem Mefitischblatt „Naturdenkmal Weinrosen" angegeben ist), 
kommen noch hinzu: 2,2 PotentWa reptans, 2,1 Armeria elongata,
1,1 Acliillea millefolium fo., 3,2 Rosa rubiginosa. 'Niedrige Wein- 
rosenbiische sind bei DarBer Ort und auch am Weststrand ófters in 
den Diinen zu beobachten.

H u e c k ’s „Weingaertnerietum“ von der Leba-Nehrung (1Q32, 
S. 106) mufi, trotzdem es stark verarmt ist, wohl auch hierher ge- 
zogen werden. Er betont das Fehlen aller Verbands-Charakterarten 
des Corynephorion ausdrucklich.

Ib ) F l e c h t e n r e i c h e  D e g e n e r a t i o n s p h a s e .
Entsprechend den Verhaltnissen im Corynephoretum kommt 

auch von der Helichrysum - Ass. eine flechtenreiche Degeneraiions- 
phase vor. Sie begegnet uns besonders auf nach W und SW ge- 
lieigten Flachen der Diinen, vvo die Sonneneinstrahlung lang und 
der Boden im Sommer stark ausgetrocknet ist.

In der Tabelle 6 geben uns die Aufn. 7—10 ein Bild dieser 
Phase. Sie ist stark verarmt. Der Bliitenreichtum des typicum ist 
versch\vunden. Die Charakter- und Verbands-Charakterarten sind 
stark znjriickgegangen. Von den Phanerogamen sind nur noch Co
rynephorus und Carex arenaria von Bedeutung.

Dafiir bestimmen die Cladonia-Arten den Aspekt der Gesell- 
schaft. Eine eintonige, graugriine Decke iiberzieht die Diine. Im 
Sommer splittern die Flechten unter dem Tritt des Wanderers. Der 
Name „graue Diine“ ist fiir dieses Stadium sehr bezeichnend. Am 
Prerower Nordstrand und in den hohen Diinen ist diese Gesell- 
schaft haufig anzutreffen.

lc . S a l i  x - r e p e n s - S i & ó i u m  .
Niedrige Weidengebiische mit vorherrschender Salix repens L. 

var. arenaria Anderss. (=  var. argentea Sm.) auf Diinen sind in 
der Literatur nicht gerade oft beschrieben worden. B r a u n -  
B l a n q u e t  und De L e e u w  geben Kunde von einem „Hippo- 
phaeto-Salicetum arenariae" auf Ameland (1936, S. 364). S t e f  f en  
hat von den beiden ostpreuBischen Nehrungen eine „Buschdiine" 
beschrieben mit vielen Salix-, Rosa- und Rubus-Arten, Hippophae,
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Betula, Juniperus etc. Sie bedeckt dort gróBere Flachen. Audi 
Pr euf i  erwahnt solche Buschdiinen (1U12, S. 74/75).

In den grauen Diinen des DarB und Zingst sind kleine, nie- 
drige, dichte Gebiische von Salix repens var. arenaria sehr auffallig. 
Mit ihrem auf beiden Seiten silberweifien Laub bilden sie einen 
hiibschen Anblick. Sie wachsen meist im Windschatten, steigen 
aber stellenweise ziemlich hoch in die Diinen hinauf.

Die Tabelle 7 zeigt in den Aufnahmen 1—5 die Gesellschaft 
von folgenden Ortlichkeiten:
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Hr
Hs
Hs

Hs
He
Hr

Grh
Hs
Hr
Ch

He
He

O r d n u n g s -
C h a  r a k ł e r a r t e n ;
Corynephoruscanescens P.B.
Carex arenaria L....................
Cornicularia aculeata Schreb. 
Trifolium arvense L ..

B e g I e i t e r :
Hieracium pilosella L. 
Galiurn mollugo L. . . . 
Hieracium umbellatum L. var. 

stenophyllum  W.etGrab. .
Linaria vulgaris L..................
Anth.oxan.thum odoratum L. . 
Hypochoeris radicataL. 
Polypodium vulgare L. . .
Rumex acetosella L.
Wiola canina L. fo....................
Sedum acre L........................
Dicranum scoparium Hedw. 
Cladonia sihatica L. . . .
Cladonia chlorophaea Fik. . 
Cladonia fimbriata (L.) Fik.

A u s  d e m  E l y m e t o -  
A m m o p h i l e t u m :  
Elymus arenarius L. . . .
Ammophila arenaria Roth
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H e l ic  hr y s u m-ar e nar i um - J as i o n e - l i t  o r a l i s -  As s oz., D e g e n e r a t i o n s p h a s e
von S a l i x  r e p e n s  ( 1 — 5) u n d  E m p e t r u m - n i g r u m - Assoz i a t i on  (6 — 12). Tabelle 7

O J4̂

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 9 10 11 12

Grólk der Probeflache qm: 50 75 50 10 100 3 10 4 50 5 25 50
L. F. Vegetationsbcdcckt °/o: 60 80 80 85 90 100 100 95 80 90 100 100

Exposition und Neigung: SO 20° S 10° SW 5° i W 10° NW5°; W 15° W 10° N 25° W 10° NW NNW
20 0 180

L o k a l e  C h a r a k t e r a r t :
Hs Helichrysam arenarium DC. + 1,2

D i f f e r e n t i a l a r t e n :
NP Salix repens L. var. arenaria Anderss. 4,2 4,4 3,2 4,3 4,4
NP Empetrum nigrum L.............................. 1,2 5,3 5,4 4,3 4,2-3 5,3 5,5 5,4

V e r b a n d s - C h a r a k t e r a r t e n :
T Jasione mon fana L. mit var. litoralis

Fries . . .  ........................... + 1,1 + 1,2 + + 1,1 + +Hs Fesiuca rubra L. var. arenaria (Osb.)
Fries ................................................ 1,1 2,1

T Viola tńcolor L.
var. maritima Schweigg. . . +

O r d n u n g s - C h a r a k t e r a r t e n :
Hc Corvnephorus canescens P. B. . . . 2,2 2,2 4,2 2,2 +,2 + + + U +, 2 4-
Hs Care.r arenaria L.................................... 1,2 2,1 U 2,1 1,1

Cornicularia aculeata Sehreb. . . 2,2 2,2
T Trifolium arvense L. . , * . . . - f

B e g 1 e i t e r:
Hs Galinm tnoi/ugo L.................................. + 2,2 2,1 + U 1,1 2,1



Hs Hleraclum umbellatum L. var. steno-
phyllutn W. et Grab.........................

Hr Wiola canina L. fo................................... +
Hs Anthoxanthum odoratum L...................
Grh Polypodittm vu!oare L...........................
Hs Luzula multlflora M ey e r......................
Hr Hypochoeris radicata L. . . +
Hr Hieracium pUosella L. . . . . + ,2
Hs Rumex acetosella L. . . .
NP Calluna vulgaris Salisb. . . .

Cladonia silvatica L.............................
Dicranum scoparium Hedw. . . . 
Hypnuni Schrcberi W illd....................
Parmelia furfuracea (L.) Ach. . . .
Parmelia physodes (L.) Ach. . .
Peltigera rufescens (Neck.) Hoffm.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad.

var. racemosa F lo e rk e ................... 2,2

A u s d e m
E l y m e t o - A m m o p h i l e t u m :

Hs Elymus arenarius L.............................
Hs Ammophila arenaria Roth . . . . 1,1

E i n d r i n g e n d e  S t r a u c h e r  
u n d  W a 1d p  f 1 a n z e n  :

NP Pinii s silvestris L................................
NP Juniperus communis L........................
NP Sorbus aucuparla L. ...................
NP Rosa rubiginosa L..................................
Hs Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
NP Vaccinium myrtillus L............................
Ch Weronica officinalis L. . . .
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Die Weiden dominieren stets. Moose und Flechten sind recht 
wenig vorhanden. Auch hier treten Corynephorus und Carex are- 
naria noch regelmaBig auf.

Die Straucher von Salix repens var. arenoria sind 20—50 cm 
hoch. Selten kommen bis 1,5 m hohe vor. Mitunter leiden sie durch 
Ubersandung. Auch sieht man stark mit Flechten besetzte Zweige, 
die nur noch wenige Blatter tragen.

Eine Weitcrentwicklung dieser Weidengebiische ist nicht zu be- 
obachten. Sie scheinen ein gewisses Dauerstadium darzustellen. 
Die Bewaldung der Diinen vermógen sie jedenfalls nicht einzu- 
leiten. Das bleibt dem Empetrum-nigram-Stadium vorbehalten.

In dem Diinen-Gebiete siidlich von Vitte auf Hiddensoe sind 
gleiche Salix - Gebiische haufig.

Id . D as E m p e t r u m - n i g r a m -  S t a d i u m .
Im Verlauf der Entwicklung der Diinenvegetation auf dem 

DarB zum Kiefernwalde hin spielt ein EmpetrumSidL&mm eine ganz 
besondere Rolle. In dem Diinen-Gebiet zwischen dem Leuchtturm 
und der DarBer-Ort-Spitze, in den hohen Diinen bei Prerow und 
bei Pramort fallen an W-, NW- und N-Abhangen der grauen Diinen 
oder in Mulden dunkle, rundliche, scharf umgrenzte Flecken auf, 
dereń GróBe zwischen 3 und 50 qm schwankt. (Vgl. Abbildung IV!) 
Sie stellen sich ais. kleine dichte Gebiische von Empetrum nigrum 
dar.

Die Aufnahrnen 6—12 der Tabelle 7 zeigen uns dieses inter- 
essante Stadium. (Es ist zu iiberlegen, ob man hier nicht von einer 
eigencn Gesellschaft sprechen sollte. In diesem Falle wurde ich 
den Namen: Empetrum - nigrum - Eiieracium - stenophyllum - Assoz. 
vorschlagen.)

Die meisten Aufnahmen stammen aus dem Diinengebiet bei 
DarBer Ort. Nur Aufn. 4 wurde in den Prerower hohen Diinen 
gemacht.

Es kommen hinzu:
In Aufn. 3: Campanula rotumlifolia -j-, Poa angustifolia +.
In Aufn. 4: Potentilla reptans 1,1, Erigeron cicer 1,2.

Es wurde jeweils das ganze Assoz.-Individuum aufgenommen.
Die Empetrum-Flecken sind, wie die Tabelle zeigt, sehr ho- 

mogen zusammengesetzt. Wenn man sie ais zur Helichrysum - Ja
sione -litoralis - Assoz. gehorig betrachtet, erscheinen sie an Cha
rakter-, Verbands- und Ordnungs-Charakterarten stark verarmt, wah- 
rend die Begleiter reich vertreten sind. Empetrum fruchtet hier 
besonders schon. Es kann daher durch Vógel Ieicht verbreitet 
werden.

Gleichzeitig erscheinen die Empetrum-Fltękz ais ein auBerst 
wichtiges Initialstadium der in der Sukzession folgenden Kiefern- 
wald-Gesellschaft (Pineto-Empetretum nigri). Das zeigen die ein- 
dringenden Straucher (Pinus, Juniperus, Sorbus etc.) deutlich. Sie 
finden in den Empetrum-Polstern gute Keimbetten. Auch Wald
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pflanzen und Waldmoose wandern ein (Deschampsia flexuosa Vac- 
cinium myrtillus, Veronica officina/is, Dicranum scoparium und 
Hypnum Schreberi). Empetrum selbst ist im Diinen-Kiefernwald 
von groBer Wichtigkeit.

Bei DarBer Ort kann man, wenn man vom Waldrande aus 
nach N geht, sehr deutlich beobachten, daB die am weitesten nach 
N yorgeschobenen Empetrum-Flecken die artenarmsten sind. Weiter 
nach S in der Richtung auf den Waldr ind zu werden sie immer 
reicher. Auch die Moos- und Flechtenbedeckung nimmt in dieser 
Richtung zu.

Der am weitesten nach N vorgeriickte Fleck (ein wenig n5rd- 
lich von der Zahl 214 auf dem MeBtischblatt) ist ca. 3 qm groB. 
Die Zweige von Empetrum sind halb abgestorben und dicht mit 
Flechten besetzt. Man sieht es ihnen an, wie schwer auf diesem 
allen Stiirmen ausgesetżten Standort der Lebenskampf sein muB. 
Etwas nach S folgi ein ca. 4 qm groBes Polster: 5,5 Empetrum 
(freudiggriin, da in Muldę windgeschiitzt), 1,2 Galiutn mollugo, 4- 
Hieracium stenophylhun, +  Heliclirysum. Nun folgen die Aufn.
6—12 der Tabelle, in der Richtung von N nach S angeordnet.

Allmahlich gehen die Empetrum-Flecke in den Kiefernwald 
iiber. Im letzten Polster hat sich schon Trientalis europuea an- 
gefunden. Kleine Weinrosenbiische werden hier haufiger.

Elymus und Ammophila erscheinen in den Empetrum-Flecken 
auch noch, allerdings mit stark reduzierter Vitalitat.

Empetrum-Flecken dieser Art sind wenig beschrieben: PreuB 
(1912, Ś. 67) erwahnt sie; G r a e b n e r  (1925, S. 237) spricht von 
einer „Em petrum-Heide auf nacktem Diinensande“ .

Zu den Corynephoretalia sind auch die Kiefernwalder zu rech- 
nen, die auf den ersten bewaldeten Diinen entstanden sind bei der 
natiirlichen Weiterentwicklung der Diinenyegetation. Ein Beispiel 
zeigt uns einen solchen liickigen Kiefernwald vom Nordrand des 
Jag. 198 auf einer etwas hóheren Diine. KronenschluB 0,5, Kiefern 
0—8 m hoch, oft knorrig gewachsen.

1. 4,2 Pinus sileestris
II. 1,1 Pinus sihestris

III. 2,2 Corynephorus canescens 
3,1-2 Carex arenaria
1.1 Jasione montana
+  Hieracium stenophyllum 
1,1° Elymus arenarius
1.1 Galium mollugo 
1,3 Empetrum nigrum

+,2 Calluna vulgaris 
1,2 Hieracium pilosella
1.1 Anthoxanthum odoratum
1.2 Deschampsia flexuosa
1.1 Hypochoeris radicata 

+,2 Melampyrum pratense
Qucrcus-robur-KGm\mgę 

IV. 2,2 Cladonia silvatica
1.2 Dicranum scoparium.

Dieser Kiefernwaldtyp beherrscht die jiingsten der Diinen- 
Kiefernwalder. Nach Siiden geht er allmahlich und ohne scharfe 
Grenzen in das Pineto-Empetretum nigri iiber. Stellenweise ist er 
auch ais Flechten-Kiefernwald entwickelt. —
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Juncetalia maritimi Br .-BI. 1930
Die Ordnung der Juncetalia maritimi umfatit die Salzpflanzen- 

Gesellschaften der mittelcuropaischen und nordeuropaischen Kiisten. 
In Deutschland sind sie — dem hoheren Salzgehalt entsprechend — 
an der Nordseekiiste besser und typischer ausgebildet ais an der
Ostsee.

Immerhin bietet der DarB noch verhaltnismaBig gute Gelegen- 
heit, Verbande und Assoziationen dieser Ordnung zu untersuchen. 
Weiter nach Osten verarmen sie immer mehr.

Wir finden auf dem DarB 3 Verbande:
1. Das Pucinellion maritimae;
2. das Juncion maritimi;
3. das Armerion maritimae.

Manche Assoziationen werden freilich hier schon vermiBt, so 
das Puccinellietum maritimae und das Artemisietum maritimae.

1. P u c c i n e l l i o n  m a r i t i m a e  
(W i . C h r i s t i a n s e n  192 7) Tx.  1937:  

S p e r g u l a r i a - s a l i n a - A s s o z .  Tx .  et  Vo l k  (pr ov. )  .
An den Lagunen bei DarBer Ort sind kahle, gelegentlich vom 

Wasser bei anlandigem Wind uberflutete Strandsaume auffallig. 
Der Sand ist stets so stark durchfeuchtet, daB ihn der "Wind nicht 
umlagern kann. Die Flachen sind zum Wasser hin schwach geneigt, 
so daB die Wellen sich allmahlich tot laufen. Haufig sind sie vege- 
tationslos. Mitunter aber tragen sie eine lockere Vegetation von 
meist niederliegenden Pflanzen, die kurzere Uberflutungen vertra- 
gen. Es ist die Spergularia-salina - Ass. Tabelle 8 bringt Aufnah- 
men von DarBer Ort.

Dabei sind deutlich zwei Stadien der Entwicklung zu unter- 
scheiden: In der Initiale (Aufn. 1 u. 2) sind Salicornia herbacca 
und Suaeda maritirna vorhanden. Diese beiden stammea aus dem 
vorhergehenden Salicornion herbaceae.

Die Optimalphase (Aufn. 3—5) zeigt diese Art nicht mehr. 
Atropis distans bildet meist die Hauptmenge der Vegetation.

Unter den Pflanzen von Juncus bufonius befinden sich auch 
solche, die man zur var. rana/ius stellen kann. Doch wai es mir, 
nicht immer móglich, hier mit Sicherheit zu entscheiden.

Biologisches Spektrum: T *= 45,4 «/«; H ■= 27,2 o/0; Grh =  18,2 
°/o; Ch =  9,1 o/o.

Die Weiterentwicklung geht bei Erhohung des Standortes zum 
Junceto-Caricetum extensae.

Die Spergularia-salina - Ass. ist zuerst von Ti i xen  (1937, S. 
47) beschrieben. Sonst scheint sie noch nicht untersucht worden zu 
sein. Sowohl Ti i xen  ais auch C h r i s t i a n s e n  (1938, S. 72) be- 
richten, daB die Spergularia-salina-Ass. an der Nordsee nur selten 
an natiirlichen Standorten, haufiger aber an abgeplaggten Stellen 
im Puccinellietum maritimae und im Armerion maritimae auftritt. —
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S p e r g u l a r i a . - s a l i n a -  A s s o z i a t i o n  
T iix  e n e t V o l k  1937

Tabelle 8 II
— - Initiale: Optimalphase:

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5
ee a* Grofie der Probeflache <jm: 30 50 30 25 15
£

$  5 Vegetationsbedeckung o/0 : 60 90 20 20 40

C h a r a k t e r a r t e n :
T Spergularia salina PresI . . . U 2,1 2,1 2,1
H. Atropis distans (L.) Griseb. 

V e r b a n d s - C h a r a k t e r a r t e n :
1,2 3,1 2,2 2,2 3,1

T Aster tripolium L.................... 2,1 1,1 1,1 + +
Ch Spergularia marginala Kittel

O r d n u n g s -
C h a r a k t e r a r t e n :

+

H. s. Glaux maritima L. 1,2 +. 2 + + +
H. s. Agrostis alba L.

var. maritima G. Mey.
B e g l e i t e r  :

1,2 1,2

T Juncus bufonius L. . . . 2.2 +, 2 + 1,1
1' Salicornia herbacca L. (coli.) + 1,1
1' Suaeda maritima (L.) Dum. . 2,2 1,1

O rh Phragmites communis Trin. . + 1,2
G rh. Scirpus maritimus L............................... 1,1

II J n n c i o n  i n a r i t i m i  Br . - B I .  1 9 3 0 .
1 . J un  cu s - m a r i t i m u s - O e n a n t  h e-Lac h e n  a l i  i - A s s o  z .

T x . 1 937 .
Diese atlantische Gesellschaft findet ihr Optimum auf den salz 

haltigen Schlickboden der ostfriesischen Inseln. Hier bedeckt sie 
gro Be Flachen. ( H a n s e n ,  1901, S.6; B u c h e n a u ,  1901, S.10; 
T i i x e n ,  1937, S. 67). Auch an der englisdien Kiiste ist ihre Be- 
deutung groB ( T a n s l e y ,  1911, S. 338).

Auf dem Darii ist die Juncus-maritimus - Ass. nur andeutungs- 
weise ausgebildet. Sie ist meist nicht iiber groBere Flachen aus- 
gedehnt, sondern kornmt nur gelegentlich in geringer Ausdehnung 
am Rande der Bodden vor. Hier folgt sie landeinwżirts auf die 
Verlandungs-Bestande von Scirpus maritimus und Sc. Tabernae- 
montani. Es sind immer etwas erhohte Stellen, die aber nocii 
sumpfig sind. So sah ich es z. B. bei „Móven-Ort“ am VordarB 
und am Bodstedter Bodden siidlidi vom Lychen-See. Die Gesell- 
sdiaft ist am letzten Ort folgendermaBen zusammengesetzt:

C h a r a k t e r - A r t e n  :
4,3 Juncus maritimus 1,1 Ocnantlie Lachcnalii
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O r d n u n g s - C h a r a k t e r a r t e n :
1.1 Triglochin mar i Urna 
-j- Armeria maritima 
+  Plantago maritima

B e gl  ei  t er:
1.2 Samolus Valerandi
1.2 Scirpus palustris

2,2 Glaux maritima 
-f ,2 Juncus Gerardi

+,2 Aster tripolium 
-f- Galinm palustre fo.

Hier ist eine von den wenigen Stellen, wo Juncus maritimus gro- 
Bere Bestande bildet. (Da wo auf dem MeBtischblatt óstlich von 
„Der See“ einige kleine Gewasscr verzeichnet sind). Anschliefiend 
breiten sich dort Salzwiesen aus.

Uber die Verbreitung der Juncus-maritimus - Oenanthe-iMche- 
nalii - Ass. an der deuischen Ostseekiiste ist noch wenig bekannt. 
T i i xen  (1Q37, S. 67) erwahnt sie von der schleswig-holsteinischen 
Ostseekiiste (Schleimiinde). In Mecklenburg sind Juncus maritimus 
und Oenanthe Lachenalii an der ganzcn Kiiste haufig. P r e u B 
(1012, S. 28) spricht auch von einer Juncus-maritimus - Ass. der 
vorpommerschen Kiiste und nennt grofie Bestande von Barlibft an 
der Festlandskiiste. — Auf Riigen, Hiddensoe und Usedom kommen 
die beiden Pflanzen auch nicht selten vor. Aber in Hinterponimern 
fehlt Juncus maritimus schon, desgl. Oenanthe Lachenalii. —

2. J u n c e t o - C a r i c e t u m  e x t e n s a e  Br . - B I .  e t  De Leeuw
1 936 .

Auch die zweite Ass. des Juncion - maritimi - Verbandes tragt 
atlantischen Charakter, und zwar hat sie ein siidwestliches Areał. 
Sie ist bisher nur von Br.-Bl. und De Leeuw auf der westfriesischen 
Insel Ameland untersucht worden. Ferner gibt T i i xen  (1937, S. 
68) eine Aufnahme von den ostfriesischen Inseln.

Am DarBer Ort bot sich gute Gelegenheit, in dem interessanten 
Anlandungsgebiet diese Gesellschaft zu studieren. (Tabelle 9). 
Wenn auch die Tabelle zuniichst lokalen Wert hat, weil ich die Ass. 
eben nur hier antraf, so ist sie doch die erste Darstellung von der 
Ostseekiiste.

Carex extensa ist regionale Charakterart. Die zweite, Juncus 
anceps var. atricapillus, erreicht die Ostsee nicht. Daher ist die 
Gesellschaft ein wenig verarmt. Oclontites litoralis und Scirpus 
palustris var. salinus sind zwar lokal charakteristisch, konnen aber 
regional diesen Anspruch nicht erheben.

Juncus maritimus, hier immer nur in geringer Menge, aber 
grófierer Stetigkeit erscheinend, ist Verbands-Charakterart. Die 
Ordnungs-Charakterarten der Juncetalia maritimi sind gut vertreten. 
Unter ihnen spielt Agrostis alba var. maritima schon eine grofie 
Rolle, die in der Salzwiese noch gróBer wird. Die Arten der vorher- 
gehenden Spergularia-salina - Ass. (Spergularia salina und Atropis 
distans) treten auch hier noch auf. Juncus Gerardi und Blysmus 
rufus, in der Salzwiese so wichtig, beginnen ebenfalls hier.
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Unter den Begleitern fallt das regelmafiige und oft reich- 
liche Vorkommen von Phragmites (Aufn. 5) und Scirpus maritimus 
auf. Phragmites ist niedrig und stets von herabgesetzter Vitalitat. 
Scirpus maritimus tritt oft in der niedrigen, einkópfigen fo. mono- 
stachyus auf. — Eine Fazies von Blysmus rufus (Aufn. 9) ist 
selten. —

Erythraea pulchellu und E. litoralis schmiicken den Rasen wie 
audi in der Salzwiese. Atriplex hastatuni ist hier in einer sehr auf- 
fiilligen, einstengligen, rot iiberlaufenen Zwergform von schmach- 
tigem Wuchs und 10—12 cm Hóhe zu Hause. Sie bildet den denk- 
bar gróBten Kontrast zu der iippigen, bis 1 m hohen Form aus 
dem Atriplicetum litoralis. Unter den Juncus-bufonius-Formen 
sind auch hier solche, die man zur var. ranarius reehnen kann. Von 
Plantugo major findet sich eine Salzform. Moose sind naturgemaB 
sparlich entwickelt.

Biologisches Spektrum: T-= 32 o/0; H = 52 °/o; G =  16°/o. Im 
Vergleicli zur Spergularia-salina-Ass. hat also der Anteil der The- 
rophyten ab-, der der Hemikryptophyten zugenommen, ein Zeichen 
fur die hóhere Organisation der Gesellschaft.

Sie besiedelt den feuchten, salzhaltigen Sandstrand. Im Gegen- 
satz zu den Verhaltnissen auf Ameland ist er kalkfrei. Haufig findet 
man dort kleine Gerolle. Die Gesellschaft ist meist nicht ganz ge- 
schlossen. Die Pflanzen sind 30—40 cm hoch. Sie stehen etwas 
hóher ais die Spergularia-salina -Ass. Anscheinend wird der Stand- 
ort der Gesellschaft nur selten unter Wasser gesetzt. Das Grund- 
wasser steht hóher ais auf Ameland.

Br.-Bl. bemerkt, dafi die Gesellschaft ein reines Gley-Profil 
ohne Al-Horizont zeigt. Im G-Horizont ist dęutlicher Schwefel- 
wasserstoffgeruch wahrzunehmen.

Uber die Verbreitung wissen wir noch wenig. Auf den west- 
und ostfriesischen Inseln scheint sie haufig zu sein, wahrend sie auf 
den nordfriesischen fehlt. Hier ist Carex extensa nicht zu finden, 
wohl aber Juncus atricapillus. Carex extensa ist an der mecklen- 
burgischcn Kiiste noch recht verbreitet, erreicht in Pommern auch 
noch Riigcn und Usedom, wird aber weiter óstlich sehr selten und 
scheint bei Kolberg ihre Ostgrenze zu erreichen. Hier ware also die 
Ostgrenze der Gesellschaft zu suchen. —

An einer etwas hóheren Stelle fand ich in dieser Gesellschaft: 
Stellaria graminea L. var. decipiens Abrom. (det. M a t t f e l d -  
Dahleiii) ais neu fiir Pommern. Die Var. war bisher nur aus Ost- 
preufien bekannt. (cf. W u n s c h e - A b r o m e i t ,  Die Pflanzen 
Deutschlands, S. 216). — III.

III. A r m e r i o n  m a r i t i m a e  B r . - B l .  et  De L e e u w 1 936 .
A r m e r i e t u m  m a r i t i m a e

(Wi .  C h r i s t i a n s e n  1 927)  B r . - B l .  et  De  L e e u w  1 936 .
Von allen Gesellschaft en der Juncetalia maritimi ist das Ar

merietum maritimae die einzige, die auf dem DarB und Zingst in
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grofien Flachen auftritt. Ihr kommt somit eine besondere, aucli 
landschaftliche Becleutung zu. Sie bildet die eigentliche „Salz- 
wiese“ .

Die Gesellscliaft ist ihrer Verbreitung nach ais nordatlantisch 
zu bezeichnen. (Br.-Bl. lQ3b, S. 376). Weil sie nur auf schlickigen, 
selten aber auf sandigen Boden typisch entwickelt ist, treffen wir 
sie auf dem Dard nicht ander Kiiste an. IhrGebiet sindhier vielmelir 
die Rjinder der Bodden und die weiten Wiesenniederungen zu bei-
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den Seiten des Prerow-Stromes. Diese niedrigen Flachen tragen 
eine niehr oder weniger starkę Schieht von Schlick, der sich im 
ruhigen, geschiitzteii Wasser abgelagert hat. Die Verhaltnisse lie- 
gen hier also anders ais an der Nordseekiiste, wo das Armerietiun 
gerade die charakteristische Assoziation der Aufiendeichsweiden ist.

Dem geringeren Salzgehalt entsprechend, finden wir in der 
DarR-Gesellschaft unter den Begleitem eine Anzahl nicht halo- 
pliiler Arten, wie Poteniilla anserina, Trifolium repem, Leontodon
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autumnalis, Brunella vulgaris, Carex Ocderi, Bellis perennis ') u. 
a. m. Diese fehłen der Gesellschaft an der Nordsee. Sie zeigen 
auf dem Darfi die deutlich salziirmeren Standorte an.

Das Armerieium maritimae tritt uns, je nach der Hohe des 
Grundwassers, in 3 verschiedenen Subassoziationen entgegen:

a) A r m e r i e t u m  m a r i t i m a e  t y p i e  u m
Die Aufnahmen 1—4 der Tabelle X sollen die erste Subassoz. 

zeigen. Sie wurden an folgenden Standorten gewonnen:
1. Bei „Butter-Wieck“ auf Zingst; hinzu Galium palustre
2. Nordufer des Prerow-Stroms. westlich vom Papen-See.
3. Am Bodstedter Bodden ostlich von „Der See“ .
4. Sudlicli von Kloster auf Hiddensoe.

Es ist ein einfórmiger, artenarmer, auf weite Strecken hin 
gleichmaBig ausgebildeter Rasen, der durch das Weidevieh (Rin- 
der und Schafe) immer kurz gehalten wird. Die dunkelgriine Farbę 
des meist dominierenden Juticus Gerardi bedingt den Aspekt. 
Das Minimiareal betrłigt 100 qm. Die Artenzahl kann auf diesen 
Flachen 11- 18 betragen; die durchschnittliche Artenzahl ist 15.

Biologisches Spektrum: H 76«/o; T 16 "/o; Grh 4«/o; 
Ch =  4 o/o.

Die haufigste Fazies ist die von Juncus Gerardi (Aufn. 1,2,4). 
Die Binse tritt in niedrigen, ziemlieh zarten Formen auf. Mitunter 
sieht man auch eine Fazies von Agrostis alba var. maritima 
(Aufn. 3).

Sonst fallen noch Plantago maritima, eine niedrige, nicht 
bliihende Form von Phragmites, die móglicherweise zur var. hu- 
milis Parlat. gehoren kónnte, Glaux und Triglochin maritima auf.

Der Aspekt ist einformig. Blutenschmuek erhalt der kurze 
Rasen nur durch die roten Sternchen der beiden Erythraea-Arten, 
Armeria maritima (die aber meist nur mit geringem Deckungsgrad 
auftritt), Lotus tenuis, PolentiUa anserina, Thrincia hirta und Leon- 
tudon autumnalis. Alle Pflanzen bleiben niedrig. Daher treten die 
Bliiten in dem kurzeń Rasen besonders hervor.

Auffallig ist das. Vorkommen von Nanocyperion-Arten: Lry- 
thraea pulchella, Carex Oederi, Trifolium fragiferum, Sagina pro- 
cumbens.

Unter den Grasern der Salzwiese verdient Festuca rubra L. fo. 
litoralis C. A. Weber eine besondere Besprechung. Diese zuerst 
1892 von W e b e r  (1892, S. 212) unterschiedene Form des Rot- 
schwingels 2) tritt zwar schon im Junceto - Cariectum extensae auf, 
erreicht aber im Armerietum ihre groBte Bedeutung. Allerdings 
wird sie an der Ostsee nie dominierend, wie es an der Nordsee ,der 1

1) Bellis fehlt z. B. nach K n u t  li (1801, S. 15) auf Sylt den Armeria- 
maritima-Wiesen, da ihm der stark salzhaltige Boden nicht zusagt.

s) Fur die Nachpriifung der Form danke ich Frau Ma r k g r a f - Da n n c n b e r g -  
Dahlem.
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Fali ist, wo sie nach C h r i s  t i ans  en (1938, S. 71) in einer Fa- 
zies des Annerietum, die er „Armerietum maritimae festucetosum 
rubrae litoralis“ nennt, die vorherrschende Art wird. Auch W eber 
schildert schon anschaulich, welche Bedeutung die Festuca rubra fo. 
litoralis in der Salzwiese der Nordseekiiste hat. Die Verbreitung 
dieser wohl atlantischen Form scheint noch nicht genauer bekannt 
zu sein.

Moose konimen in ganz sparlichen und verkummerten Raschen 
in der Salzwiese vor: Campylium stellatum und Calliergon cuspi- 
datum.

b) A r m e r i e t u m  m a r i t i m a e ,
S u b a s s o z .  von E l e o c h a r i s  p a uc i f l o r a  Tx .  1 937 .

Vom Typus durch eine Reihe von Differentialarten, die Be- 
wohner von Flachmooren sind, unterschieden, besiedelt diese Sub
assoz. flachę Senken inmitten der Salzwiesen, in denen das brackige 
Wasser mitunter auch noch im Sommer steht. Dabei geniigen oft 
wenige Zentimeter, um diesen Unterschied hervortreten zu lassen. 
Am auffalligsten war mir dabei das stete Vorkommen von Trig- 
lochin palustris in kleinen zarten Formen neben Tr. maritima, die 
viel groBer wird. Tr. palustris kann ais guter Zeiger fur die Sub- 
ass. gewertet werden.

Physiognomisch iindert sich in der Gesellschaft kaum etwas. 
Die Differentialarten sind alle unscheinbar. Aber im biologischen 
Spektrum ergibt sich ein Wechsel: es findet eine Zunahme der 
Rhizomgeophyten und eine Abnahme der Therophyten statt, wie 
es den Standorts,verhaltnissen entspricht: H =  77,7 f/o; Grh — 14,7 
« 'o ; T =  7,4 »/o.

Auch hier ist die Fazies von Juncus Gerardi die verbreitetste. 
Aufn. 9 ist eine Fazies von Blysmus rufus; hier kommen noch 
hinzu: Cynosurus cristatus -f, Samolus Valerandi + .

Aufn. 5: Auf dem Zingst, óstlich vom Prerow-Strom.
Aufn. 6: Zwischen Deich und Strom, ostlich von Krabbenort.
Aufn. 7: Am Strom siidlich vom Prerower Bahnhof.
Aufn. 8: Nórdlich vom Deich bei Krabbenort.
Aufn. 9: Am Saaler Bodden bei Hundsbeck.

c) A r m e r i e t u m  m a r i t i m a e ,
S u b a s s o z .  von T r i f  o l i u m  p r a t e n s e  Li b b e r t  1939.

Sobald eine kleine Bodenerhóhung auftritt, sobald das Ge- 
lande etwas ansteigt und der Boden sandiger wird, anidert sich 
die Zusammensetzung der Gesellschaft wieder: Es tritt die trocke- 
nere Subassoz. von Trif olium pratense auf. Ihre Differentialarten 
(Tabelle!) sind fur diese erhóhten Stellen ebenso charakteristisch 
wie die vorhin genannten fur die feuchtere Subassoziation.

In dieser Gesellschaft ist auch die einzige Stelle, wo mir Sta- 
tice limonium begegnete. Die Pflanzen sind hier aber klein und



A r m e r i e t u m  m a r i t i m a e  ( W i . C h r i s t i a n s e n )  B r . - BI .  et  De L e e u w  1 9 3 6 .
Tabelle 10

A. m. typicum Subassoz. von 
Eleocharis pauciflora

Subassoz, von 
Trifolium pratense

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grofie der Probeflachę qm: 150 100 150 150 150 100 100 100 100 200 100 150 150Lr. Vegetationsbedeckt °/o: 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100

C h a r a  k t e r a r t e n :
Hr Plant ago mar i i ima K o c h ..................... 1-2,1 1,1 2,1 H“ 4“ 4“ 2,1 1,2 M 2,1 2,1 1,1 1,1
Hs Agrostis alba L. var. maritima Meyer 2,2 1,2 3,2 2,2 2,2 2,1 1,1 2,1 2,1 2,1 3,2 2,1 4,2-3
Hr Armeria maritima Willci.......................... + ,2 + 2,1 + + +»2 2,2-3 + 2,1

D i f f e r e n t i a l a r t e n
d e r  S u b a s s .  v o n

E l e o c h a r i s  p a u c i f l o r a
Grh Juncus lampocarpus Elirh, . . . + + 1,1 1,1 1,1 +
Hr Triglochin palustris L............................ + ,2 1,1 + +
Grh Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link . + .2 +>2 H“
Grh Eleocharis palustris (L.) R. et S. . . + 1,1 +
Hr Hydrocotvle uulgaris L........................ 1,1-2

D i f f e r e n t i a l a r t e n
d e r  S u b a s s o z .  v o n

T r i f o l l u m  p r a t e n s e :
Hs Trifolium pratense L............................. M + + +
Hc Sieglingia decumbens (L.) Bernh. 1,1 + + 1,1
Hs Centaurea jacea L.

subvar. humilis Schrank . . . + + 1,1
Hs Succisa pratensis M. u. K.

var. nana B o l l e ................................ 2,1 +



V e r b a n d s - C l i a r a k t e r a r t e n : ,
z u g I e i c h

l o k a l e  C h a r a k t e r a r t e n :
Hs Lotus corniculatus L.

ssp. lenuis (Kit.) Briqu..................... + 1,1
Hc Carex dis/ans L. . . . 2,1 +
Hr Statice limonium L. . .
T Lepturus incurvatus Trin....................... 2,1

O r d n u n g s - C h a r a k t e r a r t e n :
Hs Juncus Gerardi Loisel. . . . . 3,2-3 4,4 2,1
Hs Glaux maritima L.................................... 1,1 2,1 2,1-2
Hr Triglochin maritima L............................ U M 2,1
Hs Blysmus rufus Lk.................................... 1,1 +
Hs Festuca rubra L.

fo. litoralis C. A. Weber . . . . 1,1
Hc Care.x extensa Good...............................

B e g 1 e i t e r:
T Erythraea litoralis F r i e s ..................... 1,2 1,1

Grh Phragmites conununis Trin. 3,1°
1,1Hr Potentilla anserina L.............................. U

Hs Trifolium repens L........................... ..... +
T Erythraea pulchella Fries . . . . 1,2

1,1Hr Thrincia Jurta Roth . . . . 1,1
+Hr Leontodon autumnalis L. . . U

Hc Carex Oederi Ehrh................................. U +
Hr Sagina procumbeus L...............................

+Hs Trifolium fragiferum  L.........................
Hs Brunella vulgaris L................................

+ ,2
+

T Odontites litoralis Lange . . . .
Hs Ranunculus flarnmula L.........................
Hr Bellis perennis L.....................................

+Ch Sagina nodosa F e n z l ...........................
Campylium s te lla tu m ...........................
Calliergon cuspidafum (L.) Kindb. .

+
+
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+
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erreichen langst nicht die GroBe und Uppigkeit der Nordsee- 
pflanzen.

Nach der Artenzahl isl diese Subassoziation die reichste.
Biologisches Spektrum: H — 82,7 °/o; T =  10,3%; Grh -= 3,4 

o/o; Ch ~  3,4%. Hier ist also der grofite Anteil an Hemikrypto- 
phyten vorhanden.

Juncus Gerardi tritt an Mcnge hier allmahlich zuruck, dafiir 
tritt Agrostis alba var. marituna mehr hervor.

Die Orte der Aufnahmen 10—13 in der Tabelle sind folgende: 
10: Auf dem Zingst óstlich vom Prerow-Strom.
11: Auf dem Zingst an der Fahrstelle siidlich vom Forst „Sundi- 

sche Wiese“ ; hinzu: Euphrasia curta 1,2.
12: Am Prerow-Strom, dem alten Burgwall gegenuber.
13: Siidlich von der Bahnlinie Prerow—Zingst vor dem Papen- 

See.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Salzwiese liegt in ihrer 

Verwendung ais Viehweide. Gemaht wird sie nicht. Die Weide er- 
halt die Gesellschaft in ihrem jeizigen Zustande. Eine Weiterent- 
wicklung wird so unterbunden. Wie nach dem Aufhoren der Be- 
weidung sich eine Weiterentwicldung gestalten wiirde, ist schwer 
zu sagen. Straucher finden sich in den Salzwiesen nicht. Ob diese 
Bóden Wald tragen kónnten, erscheint zum mindesten zweifelhaft. 
Ober die Verbreitung des Armerietum maritimae laBt sich heute 
etwa folgendes sagen: Von Br.-BI. :md De L e e u w  wurde es auf 
Ameland untersucht (1936, S. 374—376). Br.-Bl. betont seinennord- 
atlantischen Charakter und macht wahrscheinlich, daG es bis Island 
verbreitet ist. Von den ostfriesischen Inseln finden wir die Gą- 
sellschaft schon bei B u c h e n a u  (1901, S. 149), von den nord- 
friesischen Inseln bei K n u t h  (1891, S. 15) erwiilint. C h r i s t i 
an s e n ,  der die Gesellschaft ais erster benannt hat, unterscheidet 
in Schleswig-Fiolstein verschiedene Subassozfiationen, die er nach 
den dominierenden Griisern benennt. Es handelt sich aber wohl nur 
urn Fazies. (Vgl. 1938, S. 71—72.) — T u x e n  (1937, S. 66—67) 
gibt Listen der Gesellschaft und gliedert sie in die typische Asis. 
und die Subass. von Eteocharis pauciflora. — An der mecklenburgi- 
schen Kiiste noch verbreitet, verarmt die Gese.llschaft von Riigen 
ans nach O schnell. Auf Hiddensoe ist sie noch gut ausgebildet, 
OstpreuBen erreicht sie nicht mehr.

(Ober die „Armeria - Triften“ mit A.-elongata- Formen auf 
trockenem Boden vergl. P r e u f i ,  1912, S. 33.)

M o l i n i e t a l i a  Koch 1926.
M o l i n i o n  c o e r u l e a e  Koch 1 926 .

Wo die feuchten Wiesenfliichen des DarB und Zingst nicht 
Salzwiesen sind, herrschen artenarme Wiesengesellschaften, die 
zuniichst dadurch auffallen, daB Elolcus lanatus fast immer domi- 
niert. Solche Wiesen finden sich zwischen Prerow und Wieck, zu
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beiden Sciten des Prerow-Stromes, auf den „Buchhorster Maasen“ 
in den Jagen 130, 131 und 132, westlich von Born etc. Ihre syste- 
matische Zugehórigkeit war nicht auf den ersten Blick festzustellen, 
besonders bei den stark verarmten Bestanden (Aufn. 7—11 der 
Tabelle XI), die flachenmaBig den groBten Raum einnehmen. Bei 
genauerer Uniersuchung der ctwas artenreicheren Flachen (Aufn. 
1—6) trat jedoch ihr Molinietum-Charakter deutlicher hervor.

M o l i n i e t u m  c o e r u l e a e  Koch 1 9 2 6 .
Das typische Molinietum im Sinne K o c h ’s braucht zu seiner 

Entwicklung kalkreiche, basische Boden. Solche Bóden sind auf 
dem DarB nicht zu finden. Die Standorte hier sind alle mehr oder 
weniger sauer und nahrstoffarm, dabei felicht. Daher findet sich 
das Molinietum hier nur in einer armen Subassoz., arm besonders 
an Charakter- und Verbands-Charakterarten. Seine Ausbildung 
ahnelt stark den Subassoziationen, die Ti i xen zu seiner „azido- 
klinen Subassoz. Gruppe" zusammenfaBt (1937, S. 84—88).

Die beste Ausbildungsform zeigen die Aufn. 1—4 der Tabelle 
XI von folgenden Órtlichkeiten:

1. Zwischen der Deichbiegung siidóstlich Krabbenort und dem 
Lychen-See, an den etwas erhohten Stellen; an den tieferen Stellen 
Armerietum maritimae. Hinzu: Trifolium procumbens 1,1, Bromus 
mollis + .

2. Am Bodstedter Bodden ostlich „der See“ , landeinwarts vom 
Juncetum maritimae. Fazies von Serratula tinctoria.

3. Auf dem Zingst nórdlich vom alten Burgwall; hinzu: Tri- 
folium procumbens 1,1, Festuca rubra genuina 1.1, Juncus LeersiiĄ-.

4. Westlich von der vorigen Aufnahme.
Molinia selbst spielt mengenmaBig in dieser Gesellschaft oft 

keine groBe Rolle. Hingegen iiberraschen diese Bestande im Juli 
vor der Mahd, die hier sehr spat erfolgt, durch ihren Bliitenreich- 
tum. Dann sind Serratula (einzeln auch weiBbliihend) und Dianthus 
superbus tonangebcnd (Aufn. 2 und 4). Wenn dazu noch Succisa 
pratensis, Inula britannica, Lychnis flos cuculi, Vicia cracca, Lotus 
uliginosus, Trifolium pratense, Rhinanthus major, Achillea mille- 
foliam, Ccntaurea jacca, Leontodon hispidus u. a. treten, so ergibt 
das wunderschóne, farbenprachtige Bilder, wie man sie in keincr 
anderen Gesellschaft des DarB wieder antrifft.

Der Boden dieser Gesellschaft ist entweder eine dumie 
Schlamm- oder Schlickschicht iiber Sand (in der Tabelle mit „Schl.“ 
bezeiclmet) oder Torf (in der Tabelle: ,,To.“ ). Sie tritt haufig ab- 
wechselnd mit dem Armerietum maritimae auf. Dabei besiedelt das 
Molinietum die hBheren Stellen. Die beiden Gesellschaften sind 
dann ziemlich scharf gegeneinander abgegrenzt.

An etwas nasseren, wohl auch sauereren Standorten herrscht 
eine Subassoz., die am ehesten der Subass. von Hydrocotyle vul- 
garis von Ti i xen  entspricht (Aufn. 5 und 6).
Fedde, Repertorium Beiheft CXIV. 4



M o l i n i e t u m  c o e r u l e a e  Koch 192 6. Tabelle 11
OTo

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ń C 
C  M Grófie der Probeflache qm: 100 150 200 150 200 150 100 100 200 200 100
M E 
Z s Boden: Schl. Schl. To. To. Sa. Sa. To. To. Sa. To. Sa.

C h a r a k t e r a r t e n :
H.s. Molinia coerulea (L.) Moench + + + ,2 3.2 + j 2 4,4 4,2
H .s. Inula britannica L................................... + + 1,3
H.s. Selinum carvifolia L............................... + +

G r u p p e n -
d i f f e r e n t i a l a r t e n  :

H .s. Serratula tinctoria L.............................. 1,2 4,2 2,2 1,1
H.s. Dianthus superbus L.............................. 2,2 + .2 2,1
H.s. Avena pubescerts Huds......................... 1,1 2,2 u

D i f f e r e n t i a l a r t :
H. r . Hvdrocotyle vulgaris L......................... 1,2 3,2 2.2

V e r b a n d s - C h a r a k t e r a r t e n :
H .s. Succisa pratensis Moench . . . 2.2 + + + .2 +
H .s. Tkali ctrum flavutn L............................. + .2 + + + .2

G rh. Ophioglossum vulgatum L. + + ,2
H s. Lvsimachia vulgaris L.......................... + ,2
H s. Festaca arundinacea Schreb.................. +

O r d n u n g s - C a r a k t e r a r t e n  :
H .s. Lvchnis flos cuculi L.............................. U + U + U 1,1 1,1 + + 2,1 +
H. s. Lotus uliginosus Schkuhr 1,3 1,3 1,2 1,2 +>2 +»2 2,2 1,2 1,2
H .r. Cirsium palustre Scop.......................... + + + 4- u + + 1,2 +
H. c. Deschampsia caespitosa (L.) Pal. . 1,2 + .2 3,2 + ,2 1,2
H.s. Fillpendula ulmaria (L.) Maxim. . . + 1,2 1.1



H. s. 
H.s. 
H. s. 
H. s. 
H.s. 
H. s. 
Cli. 
Ch. 

H .s. 
H.s. 
H. r. 
H.s.

K l a s s e n - C l i a r a k t e r a r t e n  : 
Holcus lanatus L. . . . .
Anthoxam hum oduratum L.
Ranunculus acer L..............................
Wicia cracca L..........................................
Rumex acctosa L.....................................
Trifolium pratense L..............................
Cerastium caespitosum Oilib.
Trifolium repens L................................
Festuca pratensis Huds....................
Festuca rubra L. var, genuina Hack. .
Betlis perennis L.....................................
Lathyrus pratensis L..............................

H. r. 
O. rh. 
H .s. 
H .s.

T 
H s. 
H s. 
H s. 
H .s. 
II s. 
H s. 
I-I. r. 
H .s. 
H. s. 
H c. 
H.s. 
H.s. 
H .s.

B e g 1 e i t e r :
Plantago lanceolata L............................
Phragmites communis Trin. .
Poa pratensis L.......................................
Gaiiutn palustre L...................................
Rhinanthus major Schónh....................
Potentillaerecta (L.) Hampe . .
Achillea millefolium L..........................
Centaurea jacea L...................................
Brunella vulgaris L. .
Potentilla anserina L. . . . . .
Stellaria graminca L..............................
Leontodon hispidus L............................
Briza media L............................... .
Siegiingia decumbens (L.) Bernh. . 
Carex Goodenoughii Oay . . . .
Ranunculus flammuta L...................
Agrostis alba L........................................
Carex gracilis Curt. .....................



4 4
2,1
U
2,1
1,2
+
1,2

+
2, 1°
1,11,1

U
1,1

1,1
1,1

2 ,1 -2 4,4 + 3,2 3,2 4,4 3,2
1, 1 2,1 + + , 2 1.1 2,2
1. 1 2,1 1,1 2,2 2,2
2,1 + + 1,2
+ + 1.1 2,1 1,1
+ 1 + 1,1 1,1

+ 2,2
+ 1.1 2,2

U + , 2 1,2
+ 1,1

+ 1,1
+

+ U 1,1 + 1,2 1,1
2 , 1° + ° 2 , 1° 2 ,2° 2 , 1°
+ 1,1 1,1 1,1
+ 1,1 1,2 1,2 1,1
+ + + 2,2
1,2 1,2 1,1 +
1,1 + +
1,2 2,1
-)- 1 1 1,2 + 1,2
1,1 2,2

2,1 1,2
2,1 2,2
1,1 +

+
1,1 1,1
1.1 1,1

1,2
1,1 + > 2

5 ,5
1,1
2,2

1,1

1,1
1,2

+

2,1

+

UT
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5. Wiese bei der Forsterei Prerow-Siid; hinzu: Juncus lampo- 
carpus 1,2, Valeriana clioica Ą , Caltha palustris -f, Carex panicea 
4 ,2, Scutellaria. galericulata + , Eriophorum angustifolium + , Jun
cus effusus +,2, Epilobium palustre 4-- (In einer Senke dieser 
Wiese ein dichter Bestand von Juncus obtusiflorus).

6. An der „Werre“ bei Jagen 38. Hinzii: Trifolium montanum 
f , Galiutn uliginosum 1,1, Cynosurus cristatus 4-, EJypnum squarro- 

sum 2,2.
Hier treten die Gruppen-Differentialarten starker zuriick, wah- 

rend die Verb.-Char.-Arten noch in einiger Anzahl vertreten sind.
Am starksten verarmt sind die Eiolcus-lanatus-Wiesen der Aufn.

7—11. Char.-Arten und Verb.-Char.-Arten fehlen fast ganz. Die 
Gruppen-Differentialarten sind verschvvunden. Ihre Zugehórigkeit 
zum Molinietum ist nur aus einem Vergleich mit den vorigen fest- 
zustellen. Der Boden ist Torf oder Sand.

7. An der LandstraBe Prerow—Wieck.
8. Westende der „Buchhorster Maase“ ; hinzu: Dryopteris the- 

lypteris 1,1, Eesłuca rubra genuina 1,1, Viola palustris 1,1, Carex 
leporina -j-.

9. Vor Jag. 162; hinzu: Epilobium palustre Ą-,2.
10. Mitte der „Buchhorster Maase“ , Boden moorig; hinzu: 

Cirsium oleraceum 4--
11. Siidlich von Krabbenort.
Die beschriebenen Wiesen sind die wichtigsten Mahwiesen 

auf dem DarB. (AuBerdem sind nur noch die Deschampsia-flexuosa- 
Wiesen wichtig, die zum Calluneto-Genistctum zu rechnen sind). 
Sie werden nicht gediingt und meist nur einmal gemaht, danach 
noch beweidet. Die Mahd erfolgt erst Mitte Juli, wie ja iiber- 
haupt an der Ostsee die Mahd der Wiesen um 3 Wochen gegen

Auf feuchten Waldwegen im Diinen-Kiefernwalde.
Tabelle 11 a

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4
GroGe der Probeflache qm: 30 25 50 30

Molinia c o e r u l e a ................................ 1.1 4.3 3.2 4,2
Juncus s tju a rro su s ................................ 3,2 2,1 2,2 1,2
NarAus s t r i c t a ..................................... 1,2 1,2 4-,2 2.2
Sieglingia d ecu m b cn s ........................... 1,1 +
Juncus e f f u s u s ..................................... 2,2 2,1 2.2 + ,2
Agrostis r u l g a r i s ................................ 4-,2 + l.l
łJolcus la n a tu s ..................................... 4-
Anthoxanihum o d o ra tu m ..................... + i,i
Carex le p o r in a ..................................... u 4-
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das ostdeutsche Binnenland verspatet erscheint. FlachenmaBig spielt 
die arine Holcus-lanatus-Fazics die gróBte Rolle. Diese Wiesen bil- 
den im Sommer mit ihrem blassen Rot einen bezeichnenden Teil 
des Landschaftsbildes.

Ich bin der Ansicht, daB diese Molinicten, insbesondere die 
Holcłis-Wiesen, aus gcrodeten und entwasserten Alneten hervor- 
gegangen sind. An Stellen, vvo nicht gemaht wird, entwickeln sich 
heute zum Alnion-Verbande gehórigc Weidcngcbusche mit Myrica 
gale.

Sc hur na c h  er  (1936, S. 86—87) beschreibt Holcas-lanatus- 
Wiesen, die in mancher Beziehung an die geschilderten erinnern; 
sic sind aber artenreicher —

Auf feuchten, grasigen Waldwegen in den Kiefernwaldern des 
DarB ist ein durch Tritt ganz verarmtes Molinietum zu beobachten, 
das ais Differentialart den trittfesten Juncus sc/uarrosus zeigt. Die 
Tabelle XIa gibt eine Anschauung davon. Von einer naheren Glie- 
derung habe ich abgesehen.

E r i c e t o - L e d e t a i i a  P a l u s t r i s  (Nordhagen 1937)
Tx. 1937.

I. U l i c i o - E r i c i o n  t e t r a l i c i s  ( S c h w i c k e r a t h  1933)
Tx.  193 7.

E r i c e t u m  t e t r a l i c i s  Tx.  19 3 7, S u b a s s o z .  von 
b a l t i c u s  L i b b e r t  193 9.

Wahrcnd die Calhina-Hcide auf dem DarB groBe Flachen be- 
deckt und an feuchteren Stellen haufig mit den rosa Glockchen der 
Erica mtralix geschmiickt ist, findct man ein typisch ausgebildetes 
Ericetum seltencr und nur auf kleinen Flachen entwickelt. Meist 
besiedclt es die tiefergelegenen, grundwassernahen Senken im 
Calluneto-Genislctum. Auch begegnet es, uns gelcgentlich an klei
nen Tumpeln zwischen den Diinen. Der Boden ist nasser, saurer 
Sand, iiber dem eine 2—3 mm diinne Schicht humosen Sch.lam.mes 
lagert, also ein ausgesprochenes AG-Profil. (Zeitweise kahle Stellen 
im Ericetum werden, wie oben ausgeftihrt, von der Ranunculus- 
gracilis-Radiola-linoides-kss. besetzt).

Die Tabelie XII stammt ans den Senken an den Hohen Diinen 
bei Prerow, aus dem Gelande bei der Prcrower Kirche und von der 
Flachę siidlich der Bahnlinie nach Zingst. Die Aufnahmeflaclien 
liegen also nicht weit voneinander entfenit. Das kommt in der Ho- 
mogenitat der Tabelle zum Ausdruck.

Das Ericetum des DarB unterscheidet sich von den aus weiter 
westlich gelegenen Gebieten beschriebenen Formen dieser atlanti- 
sclien Gesellschaft (Hannover, Westfalen, Schleswig-Holstein, Frie-
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sische Inseln, Aachen, Hohes Venn, Frankreich) durch das Fehlen 
des Narthecium ossifragum (diese atlantische Art erreiciit in Schles- 
wig-FIolstein ihre norddeutsche Ostgrenzc) und einiger Moose. 
Dafiir treten aher ais Differentialarten Juncus balticus und Em- 
petrum nigrum auf. Das scheint auch an anderen Stellen der 
Ostseekuste der Fali zu sein, wie man z. B. aus H u e c k ’s Tabelle 7 
entnehmen kann (1932, S. 115). Dort konimt auch Vacciniunt uligi- 
nosum vor. Diese „Subassoz. von Juncus b a l t i c u s wie ich sie

E r i c e t u m  t e t r a l i c i s  Ti i xen  1 937,  
S u b a s s o z .  von J u n c u s  b a l t i c u s  L i b b e r t  1939.

Tabelle 12

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gro(ie der Probeflachę qm: 25 10 30 20 25 10 12 30 2 r>

L. F. Vegetationsbedeckt %: 05 80 95 90 90 100 100 100 100
Schlammschicht iiber Sand cin: 0,3 0,2 0 ,3  1 0,2 0  3 0,3 0,3 0 ,2
Tiefe des Grundwassers cm: 15 15 5 10 10 10 10 15 15

C h a r a k t e r a r t e n :
NP Erlca tetralix L............................ 4 ,2 3 ,2 3 - 4,2 4,2 3  2 4.2 3 ,2 ; 4,2 2 ,2
Hc Juncus sęuarrosus L. . . .  ■ 1,1 1,1 1,2 -4- 1,2 1,1 1,1 1,2
Hc Trichophorum caespiiosiim (L.)

Hartmann ssp. eertnanicum
Pa i la 4.2

D i f f e r e n t i a l a r t e n :
Hc Juncus balticus Willd. . . U + . 2 + + 1,2 +
NP Empetrum nigrum L................... + 2,2 1,2 + 1,2 1,2

O r d n u n g s -
C h a r a k t e r a r t e n :

Hc Drosera rotundifulia L. 2,1 1,2 + 2,1 1,1 1,1 2 2 1,1 +
Sphagnum medium Limpr. 4,3 4,3 4,4

B e g 1 e i t e r :
NP Calluna vulgaris Salisb 1,2 1,2 1.2 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 1,2
NP Salix repens L................... 1,1 1.1 + 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 2,2
Hs Carex óoodenougliii Gay

fo. mclaena Wiinm. . + 1,1 4 - 1,1 1,1 + 1,1 +
Hs Potentilla creda (L.) Hampe . + + 1.1 1,1 + Id 1,1 +
Hs Molinia coerulea (L.) Moench . + 2,2 + 1,11 + +
Hs Carex panicea L.......................... 1,1 1,1 X + + +
NP Betula pubcscens Ehrh. . 2,1 + + i,i + +

Polytrichum perigoniaie Michx. 2,2 M +- 1,2 +
Hc Nurdus stricta L.......................... + + ,2 1,1 1,2
Gih Eriophorum angustifolium Roth + 4" + +
Hs Pedicularis silvaiica L. . U 4- 1,2
Hs I.uzula multiflora Meyer . + + 1,1

H.c. Juncus effusus L......................... i i + +
EJypnum splendens Hedw. 2,2 2,2 2,2
Eiyptium Schreberi Willd. 1,2 1,2
Dicranum spurium 1 ledw. . . 1,2
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benannt habe, durfte fur die dcutsche Ostseekiiste (mit Ausnalime *) 
von Ostpreufien) bezeichnend s,ein.

Biologisches Spektrum: NP =21, 7o/o; H =51, 6«/o; Grh=4, 
3 o-o; Moose =  21,7 <y0.

Eine Bildung \ersehiedener Fazies findet auf dem Darli kaum 
statt. Erica tetralix herrscht fast iminer vor und bestimmt dem 
Aspekt. Nur einmal beobachtete ich eine Fazies von Trichophorum 
caespitosum (Aufn.9). An nasseren Stelien ist eine Sphagnum- 
medium-Fazies auffallig (Aufn.6—8). Sphagnum medium ist hier 
ais Ordnungs-Charakterart zu werten. Unter den Begleitern macht 
sich die fo. melaena von Carex Goodenoughii mit ihren schwarzen 
Sehlauchen und Deckblattern bemerkbar.

Strauchlein von Betula pubescens und Pinus silvestris deuten 
darauf hin, daB hier mit der Zeit eine Bewałdung einsetzen wird. •—

Das E r i c e  t u m Lst eine natiirlich cntstandene Gesellschaft. 
Das wird besonders klar, wenn man die Verhaltnisse an den kleinen 
Tumpeln untersucht, die vom Ericetum umgeben sind. Ein solcher 
Tumpcl bei der Prerower Kirche mit flachem Wasser, das im 
Sommer mitunter austrocknet, zeigte folgenden Ve.rlandungsibe- 
stand (50 qm):

1. 3,1-2 Phrcigmites communis fo.
1,2 Scirpus Tabernaemontani
2.1 Scirpus palustris
2.1 Carex Goodenoughii
1.2 Carex lepidocarpa
2.2 Ranunculus flammula
1,1 Galium palustre
+  Potentilla anserina 
+  Triglochin maritima

1.2 Hydrocotyle vulgctris
1.2 Glyceriu fluitans 
-f Carex punicea
-j- Junciis lampocarpus 
+  Eriophorum angustifolium 
+  Mentha aquatica 
-P Salix repens 
4- Salix cinerea

II: Am Ostufer des Tiimpels auf nassem Sand, folgendcr
Bestand von kleinen, oft winzigen

3,1-2 Lycopodium inundatum
1.1 Scirpus paucijlorus
2.1 Juncus lampocarpus
1.1 Carex Oederi var. pu-lchella 
-j- Carex Goodenoughii
1.1 Agrostis alba 
4- Agrostis canina
4 Hydrocotyle vulgaris *

Arten, 10qm, 70o/o bedeckt:
1.1 Drosera rotundifolia
1.1 Ranunculus flammula + 
4- Molinia coerulea +

+ 4- Veronica scutellata *
4- Mentha aquatica +
4- Galium uliginosum 
4- Phragmites communis +
2,1-2 Sphagnum auricutatum

(Die mit + bezeichneten Arten haben Zwergwuchs).

III: Darauf folgt Ericetum mit Sphagnum medium. Elier 
wurde die Aufn. 8 der Tabelle gemacht.

*) Im Spatsommer findet sich Gentiana pneumonanthe einzeln im Ericetum.
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Eine andere flachę Senke beim Bahnhof Prerow, dic nacli 
Regen teilweise unter Wasser stand, trug folgendcn Bestand:

50 qm, 90q/o bedeckt:
3,1-2 Juncus balticus 
-|- Juncus lampocarpus
1.1 Culamagros fis lanceolata
1.1 Phragmites communis
2.2 Molinia coerulea
1.1 Carex Goodenoughii
1.2 Drosera rotundifolia

1.1 Ranunculus jlammula
1.2 Lycopoclinni inundatum 
+  Erica teirali.K
+  Calluna vulguris
3.2 Sali.x repens 

Sn!ix aurita
1,1 Bet ul a pubesccns. -

Die gut entwickelten kleinen Ericeten verdienen auf dem Darli 
sorgsamen Schutz. --

Das Ericetum wurde verschiedentlich beschrieben und in Fazies 
eingeteilt: L e me e  (1931) unterscheidet in Frankreich vier Fa
zies: Molinia-, Narthecium-, Junais-sęuarrosus- und Scirpus-cae- 
spilosus-Fazies, die audi S eh w i c k e r a t h aus der Gegend von 
Aachen (1933, S. 105-106) und dem Hohen Venn (1937, S. 37-41) 
beschreibt. Von den ost- und westfriesischen Insein liegen altere 
Angaben vor: B u c h e n a u  1901 und K n u t h 1891. — G r a c h -  
u e r  (1925, S. 235-236) erwahnt eine „Tetralix-Hcide rnit Vor- 
hcrrschen von Juncus sęua/rosus und Scirpus caespiiosus“ , — 
C h r i s t i a n s e n  (1938, S. 110) beschreibt es aus Sclilesuig-Ho!- 
stein. — Ti i xen  (1937, S. 110-113) unterscheidet in NW Deutsch- 
land 5 Subassoziationen, die durch Differentiaiarten gut geireimt 
sind:

1. Ericetum tetralicis typicum
2.
3.
4.
5.

sphagnetosum
cladonietosum
Subass. von Succisa pratensis 
yaccinietosmn uliginosi. -

Buk e r (1938, S. 65-07) stellt im Ansclilufi an Ti i xen  das 
Ericetum aus Westfalen dar.

II. O x y c o c c o - E r i c i o n  N o r d h a g e r .  19 3 7.
S p li a g n e t u m m e d i i s u b a t l a n t i c u m  Tx. 19 3 7, S u b a s s .  

von  Ai u l a ć  o m n i u m p a l  u s t c e  Tx.  37, V a r i a n t e  von 
S pluń g n u  m c i c u t i f o l i u m  L i b b e r t 19 3 9.

Die Geselischaften des O x y c o c c o - E r i c i o n - V e r b a n d e s  
sind die Bulten-Assoziationen der wachsenden Hochrtioore. Auf 
dem DarB begegnet uns nur eine diescr Geselischaften in eincr 
besonderen Variante, die durch das Dominieren von Sphagnum 
acutifolium auHerlich gekennzeichnet ist. Sie kommt auf dem Dard 
an ganz bcstiinmten, eng umgrenztcn Stellen vor: Oberall da, wo
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im Diinen-Kiefernwald des NeudarB in den Riegen zwisehon den 
einzelnen Diinenziigen nahrstoffarmes, saures Wasser an die Ober- 
flache tritt, entwickelt sich die Gesellschaft. Auf dem Alt-DarB 
bewohnt sie flachę Senken im ebenen Heidesandgelande. Stels 
gedeiht sie also im Schatten des Kiefernwaldes, wo die iippigen 
Sphagnum-Polsitr gegen austrocknende Windę geschiitzt sind.

GroBe Flachen bedeckt sie nur im jag. 14S, wo ein wirklichcs 
„Hochmoor" ausgebildet ist (Aufn. 10 der Tabelle Xill). Die 
ubrigen Standorte zeigen meist jungere Ausbildnngsformen der 
Gesellschaft. In den Anfangsstadien (Aufn. 1-4) dominiert Carex 
Goodenonghii, die hier die Verlandung der kleinen Tiimpel beginnt, 
in denen kein Schilf gedeiht. Auch Carex canescens ist regelmaBig 
vertreten. Dichte Moosdecken ans Sphagnum acutifolium und Poly- 
trichuin commune wachsen vom Rande her ins Wasser. Erst all- 
mahlich treten die Charakterarten Sphagnum medium und Sphag- 
num rubellum (dieses nur sparlich) und Yaccinium oxycoccus auf. 
Andromeda pulifolia, die auch den Char.-Arten zuzurechnen ist, san 
ich nicht. Unter den Kegleitern kann Molinia vorherrschend wer- 
den (Aufn. 5, 7).

Ein weiteres Entwicklungsstadium wird durch das Auftreten 
und allmahliche Haufigervverd,en von Eriophorum viginatiun ein- 
geleitet (Aufn. 7-10). Das Wachsitum der Gesellschaft nimmt zu; 
sie wachst iiber den Grundwasserspiegel hinaus und wird ttockener. 
SehlieBlich dominiert Eriophorum yaginatum (Aufn. 10). Dann setzt 
uie Bewaldung ein: Die Flachę der Aufn. 10 ist mit zerstre,utejii 
Kiefern von 2—3 m Hóhe bestanden. Das scheint ein mehr konti- 
nentaler Zug dieser Moore zu sein. Ob hier ein geschlossener 
Kiefernwald entstehen kann, erscheint mir noch zweifelhaft.

Unter den Zufalligen sind einige Waldpflanzen, wie Yaccinium 
myrtillus und Y. viłis idaea. Juncus effusus wirkt in den Tiimpeln 
auch ais Verlander.

Der Wasserstand in den Riegen ist schwankcnd; nach Regen 
kann man ein Ansteigen des Wassers beobachten.

Ortlichkeiten der einzelnen Aufnahmen:
1. Riege im Jagen 109.
2. Riege im Jag. 108; hinzu: Calcunagrostislanceolala 2.1,reduziert.
3. Im Jag. 190, am g-Gestell; hinzu: Elypnum Schrcberi 1.2.
4. Senke im Kiefernwald ani Leuclitiurmweg.
5. Senke im jag. 106.
6. Jag. 192, versumpi'te Sidle am Wcgraade.
7. im Jag. 185; hinzu: Calamagrostis lanccolata 2.2, reduziert.
8. Riege im Jag. 116.
9. Im Jag. 192.

10. Grdlieres Hochmoor im Jag. 148;’ hier nur noch geringes 
Hóhenwachsium; auf den Bullen mehr Calluna mit Cladonia 
mitis und Parmclia physod.es; in kl. Schlenken sterile Carex 
rosirata, Rf/ws-Keimlinge 1.1.
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S p h a g n e t u m  me d i i  s u b a 11 a n t i cu m,
S u b a s s .  von A u l a c o m n i u m  p a l  u s i r  e Tx.  193 7.

V a r i a n t e von S p h a g n u m  a e u t i f o l i u m  Li b b e r t  1939.
Tabelle 13

Initiale: Optimalphase:
L.F. Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iO

Grófie der Probeflachę qm: 100° 200 100 100 50 40 100 100 200 200
Vegetationsbedeckt °/o: 95 100 100 95 100 100 100 100 100 100

L okale  C h a r a k t e r a r t e n :
NP \accinium oxycoccus L. . . . 2,3 2,2 4,3 2.2 3,2 1,1Sphagnum medium Limpr. . . 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2

Sphagnum rubellum Wils. 1,2 2,2

D i f f e r e n t i a l a r t e n :
Aulacomnium paluslre (L.)

NP
Schwgr....................................... 1,2 + 2,2 2,2

+
+ + .2 + ,2 + .2 + .2

Ernpetrum nigrum L................... + 2,2 1,2 4- 1,2 + ,2
Hc Eriophorum vaginatum L. + ,2 2,2 3,2 4,2

V a r i a n t e n -
D i f f e r e n t i a l a r t e n  : 

Sphagnum acutifolium Ehrh. 5,4 4,3 5,4 3,3 5,5 5,5 4,3 4.5 5,4 1,2
Hs Carex Goodenoughii Gay 4,2 3,2 3,1 4,4 1.2 1,2 1,2 "ł“»2 2 2
Hs Carex canescens L. 1,2 1,1-2 1,2 4- +

O r d n u n g s -
C h a r a k t e r a r t e n :

NP Erica ietralix L. . . + + 1,2
Hr Drosera rotundifolia L. + +

B e g l e i t e r  u n d
Z u f a 1 1 i g e :

Grh Erio phorum angustifolium Roth M + ,2 2,1 + 1,1 1.1 + 1,1
Hs Moiinia coerulea (L.) Moench . 1,1 2,2 4,5 + 3,2 2,2 1,2
Hc Juncus effusus L......................... 1,2 2,2 ~t~ 1,2 2,2 1,1 3,2
NP Calluna rulgaris Salisb. . + + 2,2 1,2 1,2 2,2
NP Vaccinium vilis idaca L. . + + 1,2 + ,2 1,1
NP Maccinium myrłillus L. . . ■*h + 1,2 +

Polyłrichum commune L. . . 2,3 1,2 2,3 3,2
NP Betula pubescens Ehrh.-Klge. . | + + +
NP Salix aurita L...............................

Sphagnum cuspidaium Ehrh. .
+

2,2
+

3,2
NP Pinus silvestris L., 2—3 m hoch 1 2,1

Biologisches Spektrum: NP 40, 5o/0; Moose 27<yo; H =27«/o, 
Grh =4,5 °h.

Sphagniim-acudfoliuin-rciche Bultgesellisdiaften aus dem Sphag- 
netum medii beschreibt S c h u m a c h e r  (1937, S. 246—247) aus
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den Hochmooren des siidlichen Schwarzwaldes. Die Uberein- 
stimmung mit unserer Gesellschaft ist auffallend. Erica felilt dort. 
Datur tritt Tricliopliorum caespitcsurn auf, ferner eine Anzaiil von 
Lebermooscn und Flechten. — O b e r d o r f e r  (1938, S. 200-208) 
siellt anch eine Subass. des Sphagnetum medii mit dominiereiidem 
Sph. acutijulium auf. — K a s i n  e r  und F l ó l l n e r  (1933, S. S4— 
85) berichten aus dem Erzgebirge: „Von allen Sphagna/w-Bulten 
der erz.gebirgis.chen Hochmoore sind die aus Sph. acutifolium die 
ani weitesten verbreiteten, die haufigsten, die umfanglichsten und 
die hóchsten.“ Ihre Tabelle XV zeigt ebenfalls viel Ahnlichkeit 
mit unserer.

Im Kr. Soldin in der nórdlichen Neumark beobachtete ich auf 
Flachmoor sitzende, gewólbte Bulle von Sph. acutifolium von 1 — 
10qm Grohe. Sie zeigen noch mandie Flachmoorarten, aber sclion 
reichlich V accinium oxycoccus, Andromeda polifolia, Drosera ro- 
tutulifolia und Aulacomnium palustre und sind offenbar ais „Floch- 
mooranfluge“ zu betrachten.

B r a u n - B l a n q u e l  (1915, S. 135-136) gibt an, dali an der 
Siidgrenze der Hochmoorbildung in den siidlichen Sevennen Sphag- 
iiiii/i acutifolium ais Bultbildner die Hauptroile spielt.

C a l l u n e t o - U l i c e t a l i a  (Quantin 1935) Tx. 1937.
U l i c i o n  M a l c u i t  1 929.

C a 11 u n e t o - G e n i s t e t u m d e s c h a m p s i e t o s u m  
f l e x u o s a e  L i b b e r t  1 9 39.

Die Ca I lu  na-  H e i d e  bedeckt auf dem Darli grolle Flach en 
der ebenen Niederungen sudlich von Prerow, bei Liibker Ort, 
nórdlich von Wieck, bei Bliesenrade, westlich und óstlich von Born. 
Hier tritt sie vielfach bis unmittelbar an den Bodden heran. Auch 
auf dem Zingst bcherrscht sie weite Strecken.

Die Gesellschaft zeigt atlantischen Charakter. Sie ist zu der 
feuchten Subassoziationsgruppe der verschiedenen Calluneto-Ge- 
nisteten zu rechnen (nach T ii x e n) wegen des reichlichen Vor- 
kommens der Gruppenditferentialarten Moiinia, Erica tetralix etc. 
innerhaib dieser ieuchten Subass.-Gruppe scheiden einige Diff.- 
Arten die Darli-GeselLschaft von den bei Ti i xen  (1937, S. 119-120) 
anfgefiilirten Subassoziationen. Diese Arten sind hauptsachlich Des- 
champsia flcxuosa und Holcus lanatus, ferner Anthoxanthum odv- 
rutum und Carex Goodenoughii. Daher erschien es ratsam, eine 
besondere Subass. mit obigem Namen aufzustellen.

Eine besondere Variante mit Empetrum nigrum scheidet sieli 
deutlich ab (Aufn. 1—5 der Tabelle XIV). Sie erinnert an die 
„nordischmontane Subassoz.“ bei S c h w i c k  e r a t h  (1933, S. 112). 
Diese Variante kommt ausschlielilich in einer Calluna-Fazies vor,



C a l l u n e t o - G e n i s t e t u m  d e s c h a m p s i e t o s u m  f l e x u o s a e
L i b b e r t  1939. Tabelle 14

o>o

Empetrum-Yariante Alolinia-
Fazies

Deschampsia-
Fazies

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grófic der Probeflache qm: 200 100 100 200 300 150 300 200 250 100
L. F. Vegetationsbedeckt %: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00

Boden: Torf Sand s. T. T. T. T. T. T. T.

L o k a l e  C h a r a k t e r a r t e n :
NP. Callana vulgaris Salisb......................... 3,4 4,3 4,4 4,5 5,5 1,2 + .2 1,2 1.2 1,2
H.c. Galiu/n saxatile L...................  . + .2 1.2 1,2 + .2 + ,2 2,2 1,1 1,2

T Euphrasia gracilis Fries + + 4-

G r u p p e n d i f f e r e n t i a l -
a r t e n  :

H.s. Molinia coerulea (L.) Moench . . 2,1 + 2,2 + ,2 + 5,4 5,5 2,2 3,2 +
NP. Erica tetralix L....................................... 1,2 + 2,2 + ,2 1,2 + ,2 +
H.c. Juncus sguarrosus L. ........................... + ,2 1,1 +
NP. Salix repens L......................................... 1,2 +>2 +
H s. Pedicularis silva(ica L.......................... + + ,2

D i f f e r e n t i a l a r t e n  :
H.s. Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 2,1 1,2 + 1,2 U 1,1 + 4,5 5,5 4,4
H.s. Holcus lanałus L . . . . U + 4” 4-t + + ,2 1,1-2
H.s. Anthoxanthum odoratum L. . , . 1,1 2,1 + + +
H.s. Carex Goodenoughii Gay + 1,1 + + + +

V a r i a n t e n -
D i f f e r e n t i a l a r t e n  :

NP. Empeirum nigrum L. + 1,2 + 2,2 1,2
H.c. Nardus stricta L. . . . . . . 2,2 2,2 +, 2 1.2 +, 2



V e r b a n d s - C h a r a k t e r a r t :
H s. Sieglingia decumbens (L.) Bernh. . . U

B e g 1 e i t e r :
H.s. Poieniilla erecla (L.) Hampe . . 1,1
H.s. Liizala muld flora M e y e r...................... l.i
Orh. Pteridium aqiulinum Kuhn . . .
NP. Pinus silvestris L.-Klge..........................
NP. Betiila pubescens Ehr.-Klge...................
H.s. Hieracium umbellatum L......................
NP. Vaccinium m yrtillus L........................... 4 “
H.s. Succisa pratensis M oench..................... u
H.s. Solidago virgaarea L..............................
Psc. Lonicera periclymenam L.....................
NP. Sarothamnus sćoparius Wimm. . . .
NP. Juniperus communis L..........................
NP. Salix aurita L..........................................
Orh. Osmunda regalia L.................................
NP. Vacciniam vitis idaea L.........................

Hypnum cupressiforme L. var.
ericetorum Br. eur..............................

Sphagnum auricalatum Schimper . .
1,2

+Dicranum scoparium Hedw...................
Chdonia impexa Harm.........................
Cladonia si!va(ica (L.) Hoffm. . . .



+

1

+ 1,1 + +

1,1 1,1 U + 1,2 1,1 1,1 1,1
+ + 1,2 1,1
1,1 +>2

+ 1,1 + + +
++ + +

4* + + +>2 1,1
+,2 +,2

+ -i_ U
+ + + 4-

+ + +
+ +
1,1 +
+ +
+ +,2

1,1 +
2,2 +,2 2,2 +

+>2 1,2 +.2
+>2 +,2

+>2 +.2
+ +.2 1,2

o
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wahrend sonst noch eine Mo Li ni a- Fazies (Aufn. 6—7) und eine 
artenarme Deschampsia-flexuosa-Fazies (Aufn. 8—10) Bedeutung 
haben.

Die lokalen Charakterarten sind bezeichnend: Calluna und Ga- 
lium saxatile; Eupkrasia gracilis ist selterier und einzeln. Unter 
den Begleitern fallt Osmunda regalis auf. [Der Kónigsfarn ist auf 
dem DarB-Zingst nicht selten. Man findet ihn an verschiedenen 
Standorten: in der CaUnna-Wnide, an Wegrandern, am Rande von 
verschilften Entwasserungsgraben, an Waldrandem, in sumpfigen 
Waldern etc. Eine strenge soziologische Bindung ist aber nicht zu 
erkennen. Das ist y i e l l e i c h t  so zu erklaren: Das Salix-aurita- 
Fran git lu-uln us-Ct e b ii sch, in dem Osmunda in Westdeutschland seine 
eigentliche Wohnstatte hat, ist heute auf dem DarB nirgends typisch 
entwickelt, sondem nur in Fragmenten erhalten. Vielleićht hat es 
friiher vor Beginn der menschlichen Einfliisse wie Rodung, Ent- 
wassierung etc. eine weitere Verbreitung gehabt. Dann waren die 
heutigen Standorte von Osmunda ais Relikte solcher Gebitsche zu 
betrachten.]

Moose sind in der Gesellschaft in einiger Menge entwickelt, 
an fenchteren Stelien auch Sphagnum auriculatum. Flechten sind 
sparlich vertreten. — Die beginnende Wiederbewaldung wird an- 
gezeigt durch Pinus si/vestris, Betu/a pubescens, Juniperus etc.

Standorte der Aufn. der Tabelle XIV:
1. Heide óstlich des Papen-Sees; hinzu: Festuca ovina wlguris

1.2, Lotus uliginosus 1.2
2. Heide bei der Prerower Kirche; hinzu: Festuca rubra gcnu- 

ina 2.1, Viola ericetorum +.
3. Zwischen der Bahnlinie Prerow—Zingst und der Chaussee; 

hinzu: Phragmites 1.1 °
4. Heide am Bodden westlich von Born; hinzu: Majanthemum 

bifolium +.2, Populus tremula + , Rubus spec. +
5. Heide siidlich vom Jag. 48; hinzu: Sorbuis. aucuparia -j-
6. Heide óstlich vom Forsthaus Waldhaus; hinzu: Carcx piluti- 

fera + , Dicranum Bonjeani 1.2
7. Heide siidlich von Liibker Ort; hinzu: Peucedanum palustre

1.2
8. Heide bei Liibker Ort; hinzu: Hypochoeris radicata -f
0. Heide óstlich der StraBe Prerow—Wicek; hinzu: Trifolium 

procumbens +.2
10. Siidlich vom Prerower ,,Be?g‘‘; hinzu: 0'chts macałatus

1..1, Cirsium palustre 4 , Meronica officin-dis
Biologisches Spektrum: H 42,0 “o; NP 30,8 o/o; Moose und 

Elechlen - 14,0 n'o; Grh 5,6 <>/„; Psc 2,8>»o:T 2,8 «/c.
Die Calhma-Heide des DarB ist meist auf Torf, seltener auf 

Sand entwickelt. Ein Profil, das W e r t h  und Ba as  (1936, S. 21) 
aus der Niedening zwischen Prerow-Siid und dem Alt-DarB zut 
pollenanalytischen Untersuichung aufgenommen hatten, zeigte:
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O—45 cm Flachmoor-Torf,
45—51,5 cm Litorina-Tone,

darunter Litorina-Sande mit ganz ldeinen Gerollem, keine Ortstein- 
bildung.

Die Calluna-Heide ist aus Wa 1 d ve r w ii s t u n g hervorge- 
gangen und wird durch menschliche Einwirkung erhalten: 1) Die 
Calluna-Fazies der Empetrum-Mseńante wird gelegentlicli beweidel 
2) Die Molinia- und Deschampsia-jlexuasa-Fazies werden zur Heu- 
gewinnung (!) gemaht. Besondersi die letztere spielt in der Wiesen- 
wirtschaft auch flachenmaBig eine groBe Rolle, wenn auch die 
Qualitat des Heuis nicht hervorragend sein wird. — Die Molinia- 
Fazies bildet sich leicht neu nach Brand. Molinia wachst dann sehr 
iippig.

Wenn keine Beweidung oder Mahd erfolgt, so gesichieht die 
Wiederbewaldung durch Birken und Kiefem schnell. Bei Liibker 
Ort z. B. hat sie schon grolie Fortschritte gemacht: Aus der Heiide 
ist hier eine lichte „Parklandsichaft" geworden.

Die atlantische Calluna-Heide ist des ófteren beschrieben 
uorden. Sie entfernt sich ósitlich der Elbę nicht weit von der Kiiste. V

V a c c i n i o - P i c e e t a l i a  Br.-Bl. 1938.
Die N a d e l w a l d e r  Europas, Nord- und Mittelasiens und des 

nórdlichen Amerikas werden (mit wenigen Ausnahmen) von Br a u n -  
Blanquet  zur Ordnung der Va cci n i o - P i c e e t a 1 i a zusammcn- 
gefafit. Unter den verschiedenen Verbanden dies:er Ordnung ist 
das Va c c i n  i o - P i c e i o n  in Mitteleuropa besonders wichlig. 
Hierher sind u. a. auch die Kiefernwalder Nordostdeutschlands (Pi- 
neto-Vaccinietum myrtilli Br.-Bl. und Vlieger 1938) und die Moor- 
birkenwalder desselben Oebietes \Betula-pubescens-Vaccinium-uli- 
ginosum-Ass. Libbert 1933) zu stellen.

An der deutschen Ostseekuste gedeiht auf Diinensanden eine 
andere Gesellschaft dieses Verbandes, das
P i n e t o - E m p e t r e t u m  n i g r i  L i b b e r t  et  S i s s i n g h  193 9.

Auf dem DarB bedeckt dieser Kiefernwald in verschieden;e.n 
Fazies (bezw. Subassoziationen) groBe Flachen. Er ist die wich- 
tigste Waldgesellschaft und auch landschaftlich von allergróBter 
Bedeutung. Unterbrochen werden diese ausgedehnten Kiefern
walder nur von schmalen Alneten in den Riegen und von boden- 
sauren Buchenwaldern.

Wie wir oben schon auisfulincn, geht im Verlauf der Vege- 
tationsentwicklung auf den jiingeren Diinen des Neu-DarB dem 
Kiefernwald ein Empetrum-nigrum-Staóium vorauf (vgl. Tabelle 7!). 
Empetrum schien auch fur die Namengebung der Gesellschaft am 
besten geeignet.
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Am DarBer Weststrand kann man auf dcm waldlosen Dunen- 
streifen hintcr der Vord«ne dichte Gebusdie von 1—2 m Hdhe 
beobachten, die deuilich den Ubergaug vom E nip et r u m - Sta d ku i i 
zum Diirien-Kiefcrnwald zeigen.

Beispiel 1: Vor dem Jag. 183 auf dem waldlosen Diinen- 
streifen, dichtes Gebusch, 200 q,m, 90 %> bedeckt.

II. 4,2 Juniperus communis,
2.1 Fagus silvatica,
1.1 Pitius sihestris, 

Sorhus aucupariu,
III. 3,2 Empetrum nigrum 

4,3 Calluna uulgaris
1.1 Maccinium vitis idaea
1.2 Deschampsia f/exuosa

1,20 m hoch
0,50 „ „
0,50 „ „
0,20 „ „
1,2 Pteridium aquilinum
1.1 Luzu la m ulłiflora
1.1 Carex arenaria
+  Hypochoeris radicała

Moose fehlen. —
Beispiel 2: Schon mit einer niedrigen Baumschicht; Kronen- 

schluB 0,5; manche Baume abgcstorben, schlechtwuchsig, 3—4 m 
hoch, dicht hinter der Vordune vor Jag. 189 ani W-Strand; 200 qm,- 
lOOo/o vegetationsbedeckt.

I. 2,1 Pinus sihestris
II. 4,2 Juniperus communis 

(bis 2,5 m hoch)
III. 1,2 Empetrum nigrum

3,2 Deschampsia flexuosa
1.1 Hieracium piloseila
1.2 Maccinium myrlillus
1.1 Jasione montana 
+  Galium mollugo

4 .2 Rumex acetosella
1.2 Poły podium uu/garc 
1,J Luzula multiflora
1.2 Melampyrum pratense 
-f- Aspidium spinulosum

IV. 2,2 Hypnum splendens

2.1 Eagus sihatica 
+  Rosa canina

1.2 CaVv.no. rulgaris
1.2 Anthoxanthum odoratiun

2.1 Carex arenaria
,2 Meronica officinalis

1.1 Stell aria graminea 
- Miola canina

1.1 Lactuca nzuralis
4  Hypochoeris radicata 
4- Epilobium montanum 
+  Eagus-Keim 1 i nge

2.2 Polytrichum juniperinum
Hier sind also fast alle wichtigeren Waldpfianzen sclun vor- 

handen. Gleichzeifig aber sind nocli zahlreiche Glieder der vorher- 
gegangenen Dunengesellschaften erhalten geblieben.

a) Auf den Diinen und ihren Abhangen erscheint das Piueto- 
Empetretum riigri in ein.er Empetrum- und Calluna-reichen Fazies. 
Die Tabelie XV gibt in den Aufn. 1—11 das Bild dieses eigent- 
lichen Duncn-Kiefcrnwaldes. Und zwar lierrscht in den Nr. 1—7 
Calluna vor. in 8—10 Empetrum. Hier ist Vacciniuni vitis idaca 
mitbestimmend.

Die Aufnahmen riihren von folgenden Stellen her:
1. Jag. 147 der Forst DarB. Siidhang einer Diine; hinzu: 1.1

Corynephorus canesccns, 4.2 Cetraria aculeata.
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2. Jag. 191. Breite, trockene Diinen-Mulde; Kiefern breitkronig 
und knorrig.

3. Jag. 200. Trockene Diinen-Mulde.
4. Jag. 162. Schwach geneigter Diinen-Abhang.
5. Jag. 1QS. Steiler Dunenhang.
6. Diinen-Schutzwald ostlich des dritten Oberganges iiber den 

Prerow-Strom. Hinzu: 1.1 Salix repens var. arennria, T Hie- 
racium stenophyllum.

7. Jag. 199. Etwas feuchte Diinensenke. Kiefern schlechtwiich- 
sig. Hinzu: +  Er i ca tetralix, +  Meronica officuuilis, +  P d y 
gała i>ulgaris, +  Hiemcium piłosełla.

8. Jag. 71. Auf dem AltdarB nórdlich von Born.
9. Jiingerer Diinen-Schutzwald ostlich der Prerower „Strand- 

straBe“ . Hinzu: -j- Altias glutinosa, +.2 Salix repens, 1.2 
Holcus lanatus.

10. Jag. i 01. Auf dem AltdarB am Mecklenburger Wege; hinzu: 
-i Calanwgrostis epigeios.

11 Jagen 199, nórdlich von Aufn. Nr. 7; etwas feuchte Diinen- 
Śenke; hinzu: 1.1 Carcx glauca, 1.1 C.hirta, J- Holcus lana
tus, 1.1 Potentilla reptans.

Biologisches Spektrum dieser Fazies: MP=14,7%>; NP 
17,6 ; H 29,4 «/«; Grh = 14,7 o/0; T =  2,9 »/o : Psc -  2,9 °/o; Moose
und Flechten =17,6<'/o.

In seiner typischen Ausbildung ist der Diinen-Kiefemwald 
artenarm. Die Artenzahl schwankt zwischen 10 und 14. Die durch- 
schnittliche Artenzahl betragt 12,6 bei einem Mininuareal von 
200 qm. Der Aspekt wird bestimmt durch die dichten Teppiche der 
Calluna und des Empetrum. Die iibrigen Arten treten wenig hervor. 
fahreszeitlich wechselt der Aspekt wenig. Nur die Bliitezeit der 
Calluna ist hier wichtig. Unter den Strauchem dominiert oft Jutii- 
perus. Die Kiefern auf den Diinen isind nicht sehr hoch, dafiir 
aber kraftig, breitkronig und von malerischem Auissehen. Die Moos- 
und Flechtendecke ist rneist dicht. Es kann eine flechtenreichc 
Fazies entstehen.

Das Bild andert sich, sobald der Kiefemwald in die feuchten 
Diinentaler hinabsteigt (Aufn. 7 und 9). Audi an den N-Hangen 
der Diinen tritt diese Anderung schon hervor (Aufn. 5). Hier fallt 
sofort das Auftreten von Trientatis ins Auge. Noch wichtiger ist 
aber das Erscheinen der Pirola-Arten: P.uniflora, P.chlorantha 
und P. sccanda. In diesen feuchteren Diinen-Kiefernwaldem tritt 
auch in Senken die seltene Listera cordata auf (Aufn. 7). Orchis 
n: a cu lat lis erscheint in einer besondtren, zierlichen Vrarietat. Ledum 
und Vaccinium uliginosutn beobachtete ich auch, aber sehr selten 
und mit reduzierter Vitalitat. Die Artenzahl steigt in den Pirola- 
reichen Kiefemwaldem bis auf 20.

Die Empelrum-Faues hat ihre Hauptverbreitung in den Diinen 
des Neu-DarB, doch erscheint sie auch auf den ebenen Flachen des 
Heidesandgebietes des Alt-DarB (Aufn. 8 und 10). Hier tritt dann
Fedde, Repertorium. Beiheft CXIV. 5



P i n e t o - Em p e t r e t u m n i g r i  Li b b e r t e t Si s s i n  gh 1 9 3 9. Tabelle 15
'

Nr. der Aufnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A lte r  d e r  B a u m e : 80-100 120 80-100 100 80-100 75 60 80-100 40 100 60 120 100 100 60-80 60 80 120 100 160-70 80
H ó h e  d e r  R a u m e  m 6-8 10-12 10-12 8-10 10-15 6-8 10-12 15 10-15 25 8-10 20 20-25 15-20 15-20 15-20 20 18-20 15-20 20-25Lr. K ro n e n s c h lu f i: 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0.5 0,7 0,5 0,7 0,7 0.8 0,9 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7
E x p o s lt io n  u n d  N e lg u n g : S 15 0 h o r. h or. S O ,5 ° ] N  20  0 h or. h o r. h o r . h o r . h o r. h o r. h or. h o r. h o r . h o r. S 50 h o r. h o r. h o r. h o r . h or.

A s s o z . -  u. V e r b . -
C h a r a k t e r a r t e n :

N P Empetrum nigrurn L. . . +.2 3,2-3 2,2 1,2 2,2 2,2 3,2 4,2 3,2 3,2 + .2 2.1 1,1 + 1,2 + 1,2
Grh Trientalis europaea L. . . . + U + + 1,2 1,1 + 1,1 1,1-2 2,1-2 1,1 i,i + 2,2 1,2
Hr Pirola uniflora L. . . . + 2,2 + + ,2
Hr Pirola chlorantha Swartz . . + 1,1 +
N P Llnnaea borealis L..................... 2,2
Gb Listera corda/a R. Br. . . . 1,2
Hr Scorzonera humilis L. . . + ,2

O r d n u n g s -
C h a r a k t e r a r t e n :

N P Vaccinium vitis idaea L. . . 1,1 2,2 1,2 + 1,2 1,1 2,2 3,2 2,2 1,1 +.2 + 1,1 U u U 1,1
Hr Pirola secunda L. . . , + 2,2
Hr Pirola minor L............................ 1,1
Grh Goodyera repens R. Br. . . . +>2

K 1 a s s c n -
C h a r a k t e r a r t e n :

N P Vaccinium myrtillus L. . . . 2,2 1,2 1,2 3,2 +>2 + U +.2 1,2 +,2 5.5 5,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Hc Deschampsiaf/exuosa(L.) Trin. 1,1 + + 2,2 + + 1,1 1,1 + 1,1 1,1 5,4 3,1-2 4,2 + + i,i 1,1 1,1
T Melampyrum pratense L. . + 1,1 + 1,2 + + 1,1 2,1-2 1,2 + 1,1 2,2 1,2 f -t- + 2,2

N P Juniperus communis L. . . + 3,1-2 3,1-2 1,1 + 3,1 4,2 2,1 3,2 f + + +
N P Sorbus aucuparia L. Str. . . + + + 1,1 4“ 1,1 + + + +
Psc Lonicera periclymenum L. . . U + + + ,2 1,1 + 2,1 1,1



Grh Majanthemum bifolium L. . .
Grh Pteridiam aquilinum Kuhn ,
M P Bctala pubescens Ehrh. .
M P Beiida verrucosa Ehrh. . . .

D i f f e r e n t i a l a r t :
MP Fagas silvatica L. B. . . .

Fagas silvatica L. Str. u. K. . + +

B e g 1 e i t e r :
MP Plnus silvestris L. B. . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Pinas silvcstris L. Str. u. K. . + 1,1 + +
N P Calluna vulgaris Salisb, . 4,3 4,2 4,3 5,5 4,2
Hs Anthoxanthum odoratam L. + 1.1
M P Quercus robur L. Str. , . . + +
Hr Hypochoeris radicata L. . . . +
Hs Molinia coerulea (L.) Moench
Hr Lazala pilosa Willd. . 1.1
Hr Luzula maltiflora Lej. . , . +
N P Ilex aquifolium L.......................
Hr Oxa!is acetosella L.....................
Gb Orchis macalatas L. var. .

Hypnum Schreberi . . . . 1,2 3,2 4,4 2,2 3,2
Hypnum splendens . . . 2,2
Dicranum scopariam Hedw. 2,2 + .2
Leucobryum glaucum Schpr. . 1,2 1,2
Cladonia s ilv a tic a ..................... 2,2 1.2 2,2 3,2
Cladonia div. spec. . . 1,2 2,2 1.2 1.2

Ol*



~hi2 + ,2 U 1,1 +,2 + ,2 1,2
1,1 1,1 5,5 5,5 5,5 5,5

+ 1,1 + 2,1
+

+ U U U 3,1-2 U
U 1,1 1.1 1,1 + 3,1 2,1

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5
1,2 + + + + +
3,2 2,2 2,2 +>2 1.2 +>2 +,2 + ,2 + ,2 +

+ ,2 +
1,1 1,1 + + 1,1 +
+ M +

+.2 1,2 + ,2 U U 1,2
+ + 1,1 +

1,1 “T
+ 1,1

2,2 + ,2 + ,2
1,1

3,2 5,4 4,2 4,3 4,4 3,2 4,4 3,2 3,2 2,2 4,2 3,3
2,2 1,2

1,2 1,2 2,2 2,2 1,2 + ,2 1,2 1,2 1,2
1,2 1.2 2,2 1,2

1,2
+ .2 1,1 +
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Pteridium auf, das weiterhin in den Kiefernwaldern des Alt-DarB 
eine so groBe Roile zu spielen berufen ist.

In der Baurnscliicht dominiert heute im Dunen-Kiefernwald 
uberall die Kiefer1). Die beiden Betain-Arten sind nur sparlich 
eingestreut. Auffallig ist aber jedem Besucher das Auftreten der 
Rotbućhe in der Baum- und Strauchschicht. Im Dunen-Kiefernwald 
ist sie an Menge noch gering; in den folgenden Fazies nimmt sie 
bedeutend zu. Die Bu che zeigt hier in Kiistennahe sowohl im 
Diinensand ais auch im Heidesand ein freudiges Gedeihen. Sie 
bildet malerische, alte, knorrige Staninie, die vielleicht vom forst- 
lichen Standpunkt ans nicht befriedigen, dem Auge des Botanikers 
und Naturfreundes aber desto melir gefallen. Eine Anzahl von ihnen 
ist unter Schutz gestellt worden. z. B. im Jag. 178. (Die beriihmten 
Wetterbuchen des Westrandes werden besonders behandelt). Ihr 
Gedeihen im Dunensande ist freilićh auffallig. Etwas Kalk wird 
ihnen hier wohl durch Molluskenschalen geliefert, aber der Ge- 
schiebemergel ist erst in l im  Tiefe vorhanden. Es ist mir unver- 
standlich, warum R o h w e d e r  (1937, S. 528) annimmt, die Buchen 
des Neudarfi seien angepflanzt. Ihr Wachstum, ihre reichliche 
natiirliche Verjiingung, ihr Alter (bis 300 Jahre) lassen ihre Ur- 
wiichsigkeit deutlich erkennen. Die pollenanalytische Untersuchimg 
( W e r t h  und Baas ,  1936, S.22—23) lehrt, daB die Buche in allen 
Schichten des Profils \ertreten ist und hier „offenbar mit dem 
Litorina-Hóchststand schon eingewandert ist;‘. Das Bnchen-Maxi- 
nium ,,geht mit einem letzten Eichenmischwald-Gipfel einher“ . — 
Die Stieleiche ist ais, alterer Baum heute auf dem Alt- und NeudarB 
selten. (An den StraBen von Prerow isłehen noch einige alte Eiclien, 
die ais Naturdeukmaler gesichutzt werden.) Es scheint aber so, ais 
habe die Stieleiche friiher im Diinen-Kiefernwalde eine weit groBere 
Roile gespielt. Da iii r sipricht einmal das haufige Aufkommen von 
Stieleichen in der Strauchschicht (in 21 Aufn. lcommt die Eiche 
10x in der Strauchschicht vor!), zum andern das seltene Vor- 
kommen von Fragmenten eines Querceto-Betuletum in den Diinen. 
Ein Beispiel dafiir: Westlich der hohen Diinen bei Prerow auf 
einer Diinenkuppe; KronenschluB 0,9, sehr diclit, Eichen 3—4m 
hoch, knorrig, mit vielfach gebogenen Asten, dicht mit Flechten 
besetzt; eindrucksvolles Bild, ca. 200 qm:

I. 5,3 Quercus robur
II. +  Pinus silvestris

III. 2,2 Eippetrum nigrum
3.2 Ca Huna vulgaris
3.2 Pólypodium vulgare 
-|- Deschampsia flcxuosa

IV. 1,2 Dicranum scoparium. --

x) In den jiingeren Diinen des Neu-Darfi liat man auch Aufforstungs- 
yersuehe mit Pinus montana var. uncinata gemacht.

-r Antho KCintluAn od ora tam 
(- Quercu»-Kcimlingc 
+  Ammopliila arcnarta
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Das heutige absolute Dominieren der Kiefer mochte ich auf 
Einfliisse der Forstwirtsćhaft zuriickfiihren. Waldgeschichtliche Un- 
tersucbungen, die ich leider nicht anstellen konnte, da mi,r das 
Materiał nicht zuganglieh war, werden das vielleicht bestatigen.1)

im Diinen-Kiefernwald des Neu-DarB ist die Bodenbildung 
noch nicht weit fortgeschritten. Ein typisches Profil im Jag. 197 
zeigt:

Rohhumus 0—6 cm, grauer Eleichsand 6—16cin, darunter bis 
in gróBere Tiefe weiBer Seesand. -

b) Eine myrlillus-F&zKS kommt nicht gerade haufig vor. (Vgl. 
Hue ck ,  1932, Tabelle 8, wo die Verhaltnisse ebenso zu li.egen 
scheinen!) Sie isit an frischeren Stellen entwickelt in den breiteren 
Diinensenken und zeigt eine bis 25 cm starkę Rohhumusschicht.

Aufn. 12: Jag. 190, Senke; kleine Sp/uignum-F\ecke.
„ 13: „ 192, Senke; 20cm Rohhumus; hinzu: 1.1 Alnas 

glutinosa (Baum&chicht), , .2 Erica tetrulix.
Die Buche tritt hier schon ófters in der Baumschicht auf, auch 

die Erie gelegentlich. Der frischere Standort wird auch durch 
Trientalis angezeigt. In dieser Fazies kommt die heute auf dem 
DarB seltene Goodyera repens vor. Sie scheint friiher haufiger 
gewesen zu sein: M a r s s o n  (1869, S. 485) gibt sie ais durch den 
ganzen DarB-Wald verbreitet an. Darin muB eine Anderung ein- 
getreten sein.

In der myrtillus-F&ues wohnt auch lLex uquifolium, dem man 
in der aquilinum-Eazies noch ófters begegnet. Er kommt oft in 
schónen Exempiaren vor, z. B. bei der Fórsterei Wieck im Jag. 114 
(ais Naturdenkmaler goschiitzt). t

c) In licht stehenden Kiefernwaldern von mittlerem Al,ter bil- 
det die f!exuosa-Eazies ein meist schnell voriibergehendes Stadium.

Aufn. 14: jag. 195 in der Nahe des W-Strandes.; sehr licht, 
viele abgestorbene Kiefern, buchenreich; O.ralis tritt 
auf! Hinzu: 1.1 Potcnłilla erecta, +.2 Galium saxa- 
tile, , Hedera helix.

„ 15: Jag. 201, auf einer Dune; hinzu: Aspidium spinulo-
su/n +.

„ 16: Hagens Dune bei Prerow, O-Ende; hinzu: +.2
Poły podium pulgare, -y.2 Solidago idrgaurea, 1.2 
Galium mollugo.

In dieser Fazies. tritt Empetmm ganz zuriick; Trientalis da- 
gegen ist regebnaBig in einiiger Menge vorhanden. Lonicera peri- 
clymcmim bildet einen besonderen Schmuck der Kiefern, an denen 
es in iippigster Entwicklung emporklettert. Dasselbe kann man an

J) Manche Beobachtuugen auf dem Alt-DarB lassen es ais móglich 
erscheinen, dali in dem Heidesandgebiet urspriir.glich ein kiefeinreiclier, 
feuchter Eichen-Birkenwaid zu Hause war.
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den DarBkiefern auch beim Efeu beobachten, sehr schón z. B. bei 
dem Forsthause Ibenhorst. Audi diese Fazies ist buchenreich.

d) Die im Aspekt am meisten auffallende Fazies ist die von 
Pteridium ai/ttilinum (Aufn. 17—21). Sie ist in der Hauptsache 
auf den ebenen Heidesandflachen des Alt-DarB entwickelt. Fiier 
bedeckt sie groBe Flachen von erstaunlidi gleichmaBiger Physiogno- 
mie. Der Adlerfarn dominiejrt absolut. Er waciist in feuchten 
Jahren zu groBer Uppigkeit beran. Es sind Pflanzen von iiber 
3 m Hohe beobachtet worden! Unter dem diditen Schatten seiner 
Wedel kónnen die meisten iibrigen Waldpflanzen nur kiimmerlich 
gedeihen. Nur Maccinium myrtillus rnacht davon eine Ausnahme. 
Molinia ist in dieser Fazies regelmaBig vertreten.

Hier findet sich auch Linnaea borealis. Diese Pflanze war 
nach M a r s s o n  (1869, S. 216) friiher auf dem DarB verbreitet. 
Heute ist das anders geworden: Ich konnte sie trotz vielen Suchens 
nur an 3 Fundorten feststellen. Worauf diese Veranderung zuriick- 
zufiihren ist, laBt sich nicht ohne weiteres sagen.

Die Pteridium-Fazies ist nicht ausschlieBlich auf den Alt-DarB 
beschrankt, isondern konnnt, wie die Aufn. 18 und 20 zeigen, auch 
auf ebenen Flachen im Sudteil des Neu-DarB vor. Iii den jungeren 
Diinen des Neu-DarB fehlt sie.

Aufn. 17: Jag. 34, Alt-DarB.
„ 18: Jag. 171, Neu-DarB, lichtes Kiefern-Altholz.
„ 19: Jag. 36, Alt-DarB.
„ 20: Jag. 154, Neu-DarB, Kiefern, schlechtwuchsig; hinzu:

+  Rubus idaeus, 1.2 Stcllaria holostea, (-.2 Galium 
saxatile, +  Hedera helix.

, „ 21: Jag. 125, Alt-DarB; hinzu: 1.2 Convallańa majalis,
-\- Hedera helix, Rubus spec. - -

Biologisches Spektrum dieser Fazies: MP 16 "/o; NP 32o/o; 
H - 20 o'o ; Grh 12<>/o; Moose=12"'o; T =  4 'V(, ; Psc 4%.

Auffallend ist das starkę Zuriicktreten der Hemikrytophyten 
und der groBe Anteil der Nanophanerophyten.

Die Pteridium-Fazies zeichnet sich im Gegensatz zur Empe- 
tmm-Calluna-Fazies der Diinen, wo bisher keine Ortsteinbildung 
erfolgt ist, durch ein auisgesprochenes O r t s t e i n  p r o f i l  aus, 
wie es sonst fur das Calluneto-Geuistetum charakteristisch ist.

Ein Profil aus dem Jag 99 (bei „Peters Kreuz“ ):
0—15 cm Rohhumus,

15—40 cm Bleichsand,
darunter bis in gróBere Tiefe gelber, eisenschiissiger Sand, Ort- 
steinzapfen dringen hinein.

Ein Profil aus dem Jag. 111:
0—8 cm Rohhumus,

8—23 cm Bleichsand,
23—33 cm Orterde, 

darunter tiefer, gelbgrauer Sand.
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Das Pineto Empetretum nigri ist anscheinend an der deutschen 
Ostseekiiste weiter verbreitet. Die Tabelle, die H u e c k  (1932, 
S. 117—118) vom Kiefernwald der Lebanelirung gibt, gehort audi 
hierher. Es entfemt sich niclit weit von der Kuste. So sind z. B. 
die Kiefernwalder sudlich vom Stettiner Haff in der „Uecker- 
miinder Heide“ zwar unserer Gesellschaft sehr ahnlich, aber hier 
fehlt Empctrum, und die Pirola-Arien spielen keine Rolle.

Nachstrerwandt erscheint eine nordische Assoziation, die 
B r a u n - B l a n q u e t  und Si s i s i ngh 1938 ais „Empetreto-Pine- 
tum“ bezeichnen. Sie ist von K u j a 1 a aus, Lappland beschriebeti 
worden und zeichnet sich durch einige subarktische Arten (z. B. 
Rulms orcticus) und nordische Flechten aus. In der Baumschicht 
kommt auch die Fichte vor. Sonst ist die Ubereinstimmung auf- 
fallig. -

Friiher kam in den Darfi-Waldern die E i b e nicht selten vor. 
Fundę von alten Stubben, der Name der Fórsterei „Ibenhorst" u. a. 
sprechen dafiir. Schon Ma r s s o t i  schreibt allerdings (1869, S. 
609), dafl sich vielleicht noch einzelne Stamme lebend erhalten 
hatten. Im Jag. 93 sollen sich angeblich noch 2 lebende Taxus 
befinden. Ich habe nichts davon finden konnen. Hingegen sind in 
Prerow noch 3 alte, urwiichsige Eiben erhalten: 2 von ihnen stehen 
auf einem Grundstiick in der Waldstrabe (Bild 11), die dritte waclist 
auf dem Pfarrhofe in Prerow. — Wilde Apfelbaume kommen ein- 
zeln im Kiefernwalde vor, besonders in der Nahe des Weststrandes. 
Zur Bliitezeit bilden sie einen schonen Schmuck des Waldes. --

Der verschilfte Kiefernwald.
Physiognomisch sehr auffallig ist auf dem Dard ein K i e f e r n 

w a l d ,  der durch das Auftreten von dichten S c h i l f b e s t a n d e n  
in der Krautschicht gekennzeichnet ist. Er findet sich in den 
Senken zwischen den jungen Dunen im N des, Neudarfi, die oft bis 
aufs Grundwasser hinabreichen. In den weiter sudlich gelegenen 
Riegen ist mir dieser Wald nicht begegnet. Hier herrscht in den 
Riegen das Erlenbruch.

Es sieht nicht so au,s, ais sei dieser schilfreiche Kiefernwald 
ganz* natiirlich entstanden. Vielmehr 'scheint auch hier die Kiefer 
durch Pflanzung begiinstigt worden zu sein.

Dieser Wald ist nicht ais eine Assoziation zu betrachten, 
sondern er erscheint in soziologischer Hinsicht ais ein Gemisch 
zweier verschiedener Gesellschaften. Wie die Tabelle XVI klar 
erkennen labt, mischen sich die Arten des Empetretum nigri mit 
denen des Alnetum glutinosae. Und zwar stehen 18 Arten des 
Kiefernwaldes 23 Erlenbruch-Pflanzen gegeniiber.
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V e r s c h i l f t e r  K i e f e r n w a l d , G e m i i S c h  vom P i n e t o - E m -  
p e t r e t u m  n i g r i  un d  C a r i c e t o  e l o n g a t a e -  A l n e t u m

g l u t i n o s a e .  Tabelle 16

Nr. der Aufnahmen: I 2 3 4 5 "
Probeflachę qm: 300 300 300 250

L. F Kronenschlufi: 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9
Hohe der Baume m: 6 8 15 8-10 8

A u s  d e m
P i n e t o - E m p e t r e t u m

M. P. Pinus silvestris L. B............................ 4.5 5,5 5,5 5.5 5,5
Pitius silvestris L. Str. u. K. . . + + 1,1

N. P. Empetrum nigrum  L................................ + 2,2 3,2 2,2 + .2
H. r. Pirola minor L................................ + .2 M 1,2 1,2
G. rh. Trientalis europaea L................................ + 1,2 2,1 1,2 1,2
H. r. . Pirola uniflora L....................................... 1,2 + + .2 1,2
H. r. Pirola secunda L....................................... 1,2 + ,2 1,1 1,2
N. P. Vaccinium myrtillus L.......................... 2,2 2,2 1.1 + ,2
N. P. Vaccinium vitis idaea L........................... 4“ 2,1 1,1 + .2

Hypnum Schreberi Willd..................... 2,2 3,4 1,2 2,2
Dicranum scopariurn Hedw. . 2,2 1,2 1,2

H. c. Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 1,2 + .2
N. P. Calluna vulgaris Salisb......................... 1,2 1,2 1,2
T Melampyrum pratense L.......................... + H~ 9  9 —

H. r. Pirola chlorantha S w artz ..................... ; ,2 1,2
N. P. Juniperus communis L...................... ..... + +
M. P. Sorbiis aucuparia L. B........................ + +

Sorbus aucuparia L. Str. . . . +
M. P. Betula verrucosa Ehrh. B................... + +
K. s. Luzula multiflora M ey e r..................... + + +

A u s  d e m  A l n e t u m :
G. rh. Phragmites communis Trin. . . 4,2 3,1-2 4,3 3,2 4,2 i
H. r. Hydrocotyle vulgaris L.......................... + + + .2 + ,2 2,2
H. s. Potentilla erecia (L.) Hampe . U 1,1 + 1,1
N. P. Myrica gale L. . . . . . 2,2 2,2 2,2 + .2
M. P. Alnus glut nosa L. B.......................... 2,1 1.1 +

Alnus glutinosa L. Str. u. K. . . 3,1 2,1 + .2 +
N. P. Salix aurita L............................... ..... . 1,1 + 1,1 +
H.s. Molinia coerulea (L.) Moench . 2,2 S.2 + .2
FI. s. Calium palustre L.................................... 1,1 + +

Spfmgnum sęuarrosum Pers. . 2,2-3 2,2 1,2
N. P. Salix repens L. . ....................... 1,1 1,1 + 1
H .s. Carex leporina L. . . . . . + +  ,
G. b. Orchis maculatus L. . . . . .  . + 1,1
H. s. Lotus uliginosus Schkuhr..................... + ,2 +  .2 1
H. s. Eriophorum angustifolium Roth . + 4-
I I. r. Cirsium palustre Scop..................... + 1,1

Au'acomnium palustre (L.) Schwgr. . 1,2 1,2
Mnium hornum L................................ 1,2 3,2
Polytrichum comtnune L. 1.3 2,3

N. P. Prunus padus L......................................... +
T Vicia tetrasperma Moench . . . . + +

H. c. Juncus effusus L............................... 1,2 +,2
H. s. Holcus lanatus L.................................... + + 1,1
H. s. Lysimachia vulgaris L.......................... + ' U



73

Aufn. 1: Nasse Diinen-Senke im Jag. 197.
„ 2: N-Rand der feuchten Senke im Jag. 1Q9; Kiefern

. schlechtwiichisig; hinzu: 1.1 Caiamagrostis lanreolata,
Aspidium spinulosum.

„ 3: Jag. 197, westlich von Aufn.l; schiechtwiichsige Kie
fern; hinzu: +  Populus tremulm (B.u. S.), +  Qucr- 
cus robur (S.), 1.1 Luzula pilosa, +  Anthoxanthutn 
odoratum, -f- Carex Goodenoughii, +  Vicia cracca.

„ 4: Jag. 196, nórdlich der Senke; hinzu: 1.1 Rubus spec.,
Primus spinosa, -f- Quercus robur, +  Heclera 1ielix, 
Hypochoeris r adieu ta, 3.2 Hypnum splendens.

„ 3: Jag. 199; hinzu: 1.2 Galiurn uliginosum, 2.1 Poten-
tilla reptans, 1.1 Poa palustris.

In der Baumschicht dominiert heute stets die Kiefer. Die 
Baume sind meist jiinger, niedrig, schlechtv\uchsig und krutnm. 
Nachwuchs ist reichliich vorhanden. Die Schwarzerle ist in der 
Baumschicht und Strauchschicht haufig. Gelegentlich treten noch 
Sorbus aucuparia, Betula wrrucosu, Populus tremula und Qucr- 
cus robur auf.

Fur die Strauchschicht ist das meist reichliche Vorkommen 
von Myrica gale an(fallig. [Dieser atiantische Strauch bewohnt 
auf dem Darii zwei verschieden geartete Standorte: einmal findet 
inan ihn in feuchten Waldern, also in verschilften Kiefernw aldern 
und Erlenbriichern, so z. B. in den Jagen 153, 154, 190, 197, 198 
(hier besonders reichlich), 199, an Hagens Diine, im Dunen-Schutz- 
wald óstlich der Prerower StrandsitraBe an verschiedenen Stellen; 
zum andern wachst er in der Heide in den Niederungen des Darli 
und Zingst, besonders viel nórdlich von „Butterv/ieck“ .J Salix 
aurita und S. repens (grolic Strauclier) begleiten Myrica.

In der Krautschicht herrscht das Schilf immer vor. Es ist 
hoch und stattlich, erscheint aber doch etwas reduziert, da es 
nicht allzu reichlich bliiht.

Von den Kiefernwald-Arten sind die Pirola-spec. hier sehr gut 
yertreten und viel haufiger ais im eigentlichen Pineto-Empetretum 
mit seinem trockeneren Boden. Im ubrigen zeigt die Tabelle deut- 
lich das bur.te Gemisch ans beiden Gesellscliaften in der Kraut
schicht.

Die Moosschichl ist diciit. Auber den Laubinoosen ist Sphag- 
num sęuarrosuni bemerkenswert. Einmal beobachtete ich auch 
Sphagnam plumulosnm. — Landsdialtlich ist dieser Kiefeniwakl 
i)edeutungsvoller ais in soziologischer Hinsicht. Aus der Literatur 
ist mir nichis ahnliches bekannt geworden.
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Erlenbruch-Gesellschaf ten.
1. S a l l x - a u r  i t r e - F r a n g u l a - a l n u s -  Ass. (Malcuit 1929)

Tx. 1937.
Das Weiden-Faulbaum-Gebii&rh ist auf nassen, nahrstoffarmen 

Sanden des Darb nicht selten. Es begegnet uns in nassen Senken 
im Diinen-Kiefernwalde und in der Calluna-Heide, wo es das An- 
fangsstadium des Alnetum glutinosae bildet. Allerdings sah ich 
es meist nur fragmentarisch entwickelt. Auch T ii x e n fand die 
gleiehen Verhaltnisse (1937, S. 134). Auf dem Darli hat es folgende 
Zusammensetzung (auf eine genauere Gliederung habe ich wegcn 
der wenig guten Ausbildung diesier Gebiische verzichtet):

II. Salix aurita 2—3, S.cinerea 1—2, S.repens (grolie Formen) 
2,—3, Myrica gale 2—5, Alnus glutinosa A— 1, Bclula pu-
bescens -\----1, Populus tremula + , Qucrcus robur + , Saliv
nigricans + , Frangula alnus Ą----1.

III. Calamagrostis lanceolata 1—2, Dryopteris thelypteris, Lyco- 
pus, Solanum dulcamara, Molinia coerulea, Galiuni palustrc, 
Viola palustris, Dryopteris spinulosa, Phragmites, Lysi- 
machici vulguris, Hydrocotyle uulguris, Carex Goodctioug- 
hii, C.pseudocyperus, Cirsium palustrc.

IV. Sphagnum sguarrosum, Sph. plumulosum, Polytrichum com- 
mune, Aulaconmium palustre.

Wie oben erwahnt, scheint diese Assoz. friiher haufiger ge- 
wesen zu sein. In ihrer typischen Ausbildung ist sie von atlanti- 
scher Verbreitung, daher in NW-Deutschland und Frankreich besser 
entwickelt. S c h w i c k e r a t h  (1933, S. 115—116) beschreibt die 
Gesellschaft ais „Assoz. von Rhamnus frangula und Aspidium the- 
lyplcris1'. Ferner nennen sie: Ti i xen  (1937), M a l c u i t  (1928), 
A l l o r g e  (1922), C h r i s t i a n se n (1938, S. 97).

An der Ostseekiiste ist die mehr oder weniger typische Form 
der Gesellschaft auf einen schmalen Streifen langs der Kiiste 
beschrankt. (Vgl. die yl/y/7ea-Grenze auf der Kartę in: G r a e b -  
n e r  1923!) Im ostdeutschen Binnenland wird die Gesellschaft 
durch das nalie yerwandte Grauweidentnoor ersetzt, das ais Rham- 
uus - frangula - Salix - citierca - Gebiisch beschrieben worden ist 
( L i b b e r t ,  1933, S. 281—283).

2. D as E r l e n b r u c h .
Das Alnetum s. 1. hat auf dem DarC seine Hauptstandorte in 

den schmalen, langen Riegen zwischen den Diinen, soweit sie etwas 
nahrstoffreicheres Grundwasser fiihren. Man unterscheidet deutlich 
ein nasses und ein trockeneres Erlenbruch.

a) Das erstere, in dem auch im Sommer das Wasser noch 
ca. 30—40 cm iiber dem Boden steht, ist seltener. Es findet sich 
im nórdlichen und mittleren Teile des Neu-Darli, also zwischen 
den jiingeren Diinen. Hier ist es in der Sulczession unmittelbar
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auf das arłenarme Scirpeto-Phragmitetum der Riegen gefolgt, ohne 
daB eine Gesellschaft des Magnocaricion-Verbandes sich vorher ent- 
wickelt hatte. Infolgedessen trifft man in diesem Erlenbruch zabl- 
reiche Arten aus dem Scirpeto-Phragmitetum an, die Iiier nocli 
sehr lebenskraftig sind. Einige GroBseggen mischen sieli ein, und 
dann sind schon etliche Alnetum-Pflanzen vorhanden. So zeigt 
eine Aufnahme aus dem Jagen 201 folgendes Bild:

Sehr nasses Alnetum mit stehendem Wasser, Baume jung, 
schlechtwuchsig, z. T. abgestorben; Kronenschlufi 0,7; 150qm.

I. Alnus glutinosa 5.4
II. Alnus glutinosa 2.1, Sali.\ aurita 1.1

III. Cladium rnariscas 4.3, Typka latifolia 2.2, Carex panien!atu
2.1, Calamagrostis lanceolata 1.2, Dryopteris thclypteris
2.2, Solanum dulcamara 1.1, Scutellaria galericulala 1.1, Pcu- 
cedanum palustre 1.1, Lysimachia vulguris 1.1, Galium pa- 
lustre 1.1, Lycopus europaeus + . Moose fehlen.

In einem anderen gleichartigen Erlenbruch (Jag. 153) kommen 
noch hinzu: Pkragmites, Carcx riparia, Stellaria palustris, in einem 
dritten Hottonia palustris. -

b) Diese nassen Alneten sind ein ziemlich schnell voriiber- 
gehendes Stadium. Entweder durch natiirliche Weiterentwicklung 
(Aufhbhung) oder diurch kimstliche Entwasserung (Graben) gehen 
aus ihnen die Erlenbriicher hervor, wie sie heute im Neu-DarB in 
den Riegen und im Alt-DarB in gróBeren flachen Senken die Regel 
sind. Die Tabelle XVII macht unsi mit ihnen bekannt.

Aufn. 1:

„ 2 :

„ 3:
„ 4:

,, 5:

„ 6: 
„ 7:

„ 8 :

,, (J:
„  1 0 :

Jag. 200; noch nąfi, 10<>,o der Flachę stehendes Was
ser; Moos nur am Grunde der Stamme.
Jag. 148, ohne stehendes. Wasser; Hedera erreicht 
15 cm Durchmesser; hinzu: Lychnis diurna -| ; Moos 
nur an Stammen.
Jag. 178, an den Randem Entwasserungsgraben.
Jag. 120. Hinzu: Ranuncuhis acer , Pteridimn Ą ■, 
Moose fehlen.
Jag. 108, am Schmalreff-See; noch naB, aber kein 
stehendes Wasser; birkenreich; Moose nur an 
Stammen und Wurzeln.
Jag. 172.
Jag. 45; hinzu: Stellaria palustris + , Lythrum sali- 
caria + .
Jag. 194; hinzu: Vicia cracca + , Anthoxanthum odo
ru tum + , Stellaria gra minę a + .
Jag. 204.
Jag. 177; kiirzlich auf Stock gesetzte Erlen; hinzu: 
Evonymus europaeus + , Eęuisetum palustre 1.1, 
Caltha palustris +.2, Carduus crispus -j-.



C a r i c e t o  e I o n ga t a e - A 1 n e tu m g l u t i n o s a e
( Koch 1926)  Tx. 1931. Tabelle 17

oo

Nr, der Aufnahmen: 1 2 3 4~ 5 6 7 8 9 10 11 12

GróGe der Probeflachę qm: 200 250 200 300 200 300 250 200 250 250 300 200
Alter der Baume: 50 60-70 50 50 70 50-60 50 60 40 60 50L. r. Hóhe der Baume m: 15 15-20 20 18 15 15 20 15 20
KronenschlufS: 0.9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0.8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8

L o k a l e  C h a r a k t e r a r t e n :
MP Alnus glutinosa Oaertn. B................... 5,5 5,5 5,5 5,5 4.5 5,5 5,5 5,5 5,5 5.5 5,5 5,5

Alnus glutinosa Oaertn. Str. u. K. L2 1,1 2,1 1,1 4- +
Hs Cala/nagrostis lanceolata Roth . . . 22 2,2 1,2 1,2 2,1 2,1 1,2 2,2 1,2 2,1 3,1-2
Orh Dryopteris ihelypteris (L.) A. Oray . 4,2 2 2 1,2 4,2-3 1,2 1,1 2,1 2,1 2,2
Hc Carex remota L. . . . . . . U 1,2 2,2 1,2 1,1
Orh Circaea alpina L. . . . . 1,3 1,1 2,2
Psc Solanum dtilcamara L. 1 1 1,1 +
Psc Humulus lupulus L. ..................... + 2,1 U

V e r b a n d s - ,  O r d n u n g s -  u.
K l a s s e n - C h a r a k t e r a r t e n
d e r  Q u e r  c e t o - F  a g e t a l e s  :

T Geranium robertianum. L........................ + + 1 1 1,1 U + 1,1 1,2 1,1 1,1
Chr Slellaria holostea L. ........................... 1,2 2,2 1,2 +,2 1,2
Hs Lactuca muralis Less.............................. + + + +
T Moehringia tnne.r\ńa (L.) Clairv. . . + + .2 + 1,2

NP Primus spinosa L.................................... + ,2 2,1
Orh Anemone ne/norosa L............................. 1,2 +
Orh Mercurialis perennis L.......................... 1,2
Chr Galeobdolon luteum Huds. 2,2
T Impatiens noli tangere L. . 1,2

Hs Festuca gigantea . . . . +



H5
Hc
Hs
Hr
Hc
Orli

D i f f e r e n t i a l a r t e n  :
Galium palustre L...................
Juticus effusus L.....................
Peucedanum palustre Moench
Viola palustris L.....................
Carex paniculata L. . . .  
Iris pseud-acorus L. . . .

',11.2
1,1

3,2

Hs
Hs
Hs
Hs
Hc
Hs
Hr
Hr
Hs
Hs
NP
Psc
Hs
Hr
Ob
Hs
Hs
T

Psc
Hs
Orh
Hs
MP

B e g 1 e i t e r :
Holcus lanatus L.....................................
Lysimachia vulgaris L. . . . . .  +
Urtica dioica L. . ...........................
Poa trivialis L..........................................
Deschampsia caespiiosa (L.) P. B.
Ranunculus repens L..............................
Cirsiam palustre Scop............................
Oxalis acetosella L..................................
Runiex acetosa L....................................
Epilobium palustre L.............................  1.2
Rubus idaeus L........................................
Lonicera periclymenum L......................
Molinia coerulea (L.) Moench . . .
Hydrocotyle vulgaris L....................
Orchis marniałaś L................................
Lychnis flos cuculi L..............................
Scutellaria galericulala L......................+
Galeopsis tetrahit L...............................
Hedera helix L..............................
Lotus uliginosus Schkuhr . . . .  
Athyrium filix femina (L.) Roth . . 
Poteniilla erecta (L.) Hampe . . .
Bełula pubescens Ehrh. B. . . .



+ 1,1 2,1 1,1 2,1 1.1 1.1
u 1.1 1,1 + 2,1 1,1 2,2 + ,2 1,2

+ 2,1 1,1 4" 1,1 +
1,1 1,2 +■2 1,2 + ,2 +
3,2 1,2 4,2 2,1

2,2 3,2

4,2 U 3,2 2,1-2 2,2 3,2 U 2,1-2 2,2
+ 1,1 1,1 + 4~ 2,1-2 2,1 +
+ 1,1-2 1,1 + 2,2 2,2 2,2

1,1 1,1 1,1 2,1 2,2 U 1,1
U 1.2 1,2 1,2 1,1 3,2

+ 1,1 U 1,1 1,1
+ 1,1 + + +

1,2 + + ,2 1,2 + +,2 + ,2 4”
+ 1,1 + 1,1 i.,i

U 1,2 4~ +
3,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
+ + 1,2 2,1
2,2 1,2 1,2 +>2 +

1,2 1,2 3,2-3 2,2-3 1,2
+ + +
+ + + +

1,1 1,1 +
1,2 1,2 + ,2 + ,2

1,1 1.1
1,1 +

1,1 +
1,1 4- 1,1

3,2 1,1

■̂1



C a r i c e t o  e 1 o n ga t a e - A 1 n e t u m g l u t i n o s a e
( Koch 1926)  Tx. 1931. Tabelle 17

<i
00

Nr. der Aufnahmen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grófie der Probeflache qm: 200 250 200 300 200 300 250 200 250 250 300 200
L. F. Alter der Baume: 50 60-70 50 50 70 50-60 50 60 40 60 50

Hóhe der Baume m: 15 15-20 20 18 15 15 20 15-20
Kronenschluf!: 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8

Hc Luzula pilosa Willd............................... 1,1 + +
Hs Carex riparia Curt................................. 1,1 2,1-2 +
Gih Phalaris arundinacea L......................... + 3,2-3 3,2
Hs Lycopus europaeus L............................ + + 1,2
Grh Phragmites communis Trin. . . . + ,2 + +
MP Sorbus aucuparia L. B. . + +

Sorbus aucuparia L. Str..................... + + ,2
NP Frangula alnus M ille r........................... + +
Hs Crepis paludosa M oench..................... U +
Hs Mentha aquatica L................................... + + j2
H? Lathyrus palusier L............................... 1,2
Hs Geum rivale L......................................... 1,1 +
Hs Glyceria plicata F r ie s .......................... U +
Hr Ranunculus flammula L........................ 1,1 +
Grh Dryopteris spinulosa 0 . Ktze. . . + 1,2 + ,2
Grh Convolvulus sepium L.......................... 3,2 2,1-2
Hs Thalictrum flavum  L.............................. + .2 +
Hs Myosotis palustris R o th ..................... + +
Grh Majanihemum bifolium  L.................... U + ,2
Cli Cerastium caespitosum Gilib. . . . U + +
Hs Stellaria uliginosa Murr........................ 1,2 1,3
Hs Fiiipendula ulmaria (L.) Maxim. . . 2,2 +



79

„ 11: Jag. 113, Ost-Ende, dicke Torfschicht; hinzu: Fagus
(Str.) ; , Wiola silvestris 1.1, Epilobium montanum 
-I-.2, Mniam hornum 2.2, Polytrichum commune 2.2 

„ 12: Jag. 139; hinzu: Rosa cunina 4-, Anthoxanthum odo-
ratum 1.2, Siellaria graminea f , Vicia cracca + , 
Galium s«xatile +.2, Potentilla procumbens 1.1

Biologisches Spektrum: MP-4,4<y0; N P—4,4<;/o; Psc 5,9°/o; 
H =  56,7o/o; G-17,7"/o; Tr-5,9<y0; Ch -4,4<y0.

Zwar erscheint das trockenere Erlenbruch unter allen Gesell- 
schaften des Darfi ais die artenreichste. Trotzdem ist die Ass. hier 
schoti verarmt. Wir reehnen sie zum Cariceto elongatae-Alnetum 
glutinosae Tx. 1931, wenn auch Carcx elongata (nach freundlicher 
Auskunft von Herm Hauptlehrer Treu- Bor n)  nur sejien in den 
Erlenbriichern des Darli vorkommt und in unserer Tabelle nicht er
scheint.

Welche Stellung nimmt nun diese Gesellschaft im System ein? 
Wie M o o r  (1938, S. 465—466) zuerst betont hat, zeigt diese Ge
sellschaft eine eigentiimliche Mittelstellung zwischen dem Alnion- 
glutinosae-Verband und dem Fraxino-Carpinion-Verband. Die weni- 
gen Alnion-Arten unserer Tabelle (Calamngrostis lanceolata, Dry- 
opteris thelypteris, Solanum dulcamara, Humulus lupulus und die 
seltene Carex elongata) gehóren zu den lokalen Charakterarten. 
Eigene regionale Charakterarten besitzt die Gesellschaft nicht. 
Wcnti diese Alnion-Arten auch an Zahl den Querceto-Fagetałcs- 
Arten unterlegen sind, so sind sie ihnen doch an Sletigkeit und 
Menge bedeutend iiberlegen.

Von den Arten der Querceto-Fagetales gehóren einige ais 
Verb.-Char.-Arten dem Fraxino-Carpinion an, wie Carex remota, 
Stellaria holostea, Impatiens noli tangere, Festuca gigantea, selten 
auch Lychnis diurna. Da aber in anderen Gegenden Norddeutsch- 
lands im Cariceto elongatae-Alnetum glutinosae diese Fraxino- 
Carpinion-Arten viel zahl<-eicher und mengenmafiig starker ver- 
treten sind ais auf dem Darfi, erscheint die Gesellschaft hier ver- 
armt. Im Aspekt herrschen die Alnion-Arten bei weitem vor, da 
die Querceto-Fagetales-Arten an Menge nur sparlich sind. Es ist 
mit grofier Wahrscheinlichkeit anzomehmen, dali die Arten der Quer- 
ceto-Fagetales mit zunehmender Trockenwerdung in die Gesell
schaft eingewandert sind.

Die Differentialarten sind zahlreich. Sie gehóren meist dem 
Scirpeto-Phragmitetum oder dem Magnocaricion an. Sie trennen 
die Gesellschaft einmal gut vom Alnetum glutino^o-incanae Br.-Bl., 
zum andern von den iibrigen Gesellschaften des Fraxino-Carpinion. 
Die Zahl der Begleiter ist erheblich.

Es ist wahrscheinlich, dali die Verarmung des Cariceto elon
gatae-Alnetum glutinosae auf dem Darfi teils. auf geographische 
Ursachen (Kiistennahe), teils auf edaphischc Ursachen (saurer, 
nasser, nahrstoffarmer Boden) zuriickzufuhren ist.
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In der Baumschicht dominiert stets die Schwarzerle. Selten 
tritt Betula pubesccns ni nennenswerter Menge auf (Aufn. 5). — 
In der meist nicht stark entwickelten Strauchschicht fallt dem 
Binnenlandcr das Auftreten des Prunus spinosa im Erlenbruch auf, 
eine Erscheinung, die in den kustenfernen Teilen des ostdeutschen 
Flachlandes unbckannt ist. (Prunus spinosa wachst auf dem DarB 
audi unmiitelbar an Entwassierungsgraben).

Die Krautschicht ist im Aspekt gckennzeichnet durch zahl- 
reiche Oraser (Ca/amagrostis lunceolaia, Holcus lanatus, Pon łri- 
i'ia/is, Phalaris arundinacea, Descha/npsia caespiiosa), Seggen und 
Binsen (Carex paniculata, C. ripańa, C.remota, Juncus ejfusus). 
Audi Dryopteris thelypteris herrscht nicht selten vor (Auln. 1 
und 5). Ebenso kann Iris psend-acorus den Ton angeoen (Aufn. 3 
und 10).

Die einzelnen Aufnahmen der Tabelle sind nur faziell von 
einander unterschieden. Nur die Aufnahme 1 macht einc Ausiiahme: 
Dieses Erlenbruch ist noch sehr naB, es sind noch keine Arten der 
Querceto-Fagetales vorhanden, Alnion-Arten und Differentialarten 
iiberwiegen bei weitem, Begleiter sind ganz sparlich. Diese Auf- 
nahme stellt den Ubergang vom nasisen Alnetum mit Cladium maris- 
cus zum Cariceto elongatae-Alnetum dar.

Moose sind meist nur am Grunde der Stamme vorhanden. 
Hier bilden sie eigene Moosgesellschaften, die noch nicht unter- 
sucht sind.

Uber diese Erlenbruch-Gesellschaft vergl. folgende Literatur: 
Koch,  1926, S. 132; T u x e n ,  1931, S. 98—100; L i b b e r t ,  1930; 
1932, S. 284—293; Mo o r ,  1938, S. 465—466; Hu e c k ,  1934, 
S. 180—181. (Der Erlenwald vom Lebanioor, den H u e c k  be- 
schreibt (1932, S. 122—123), zeigt wenig Ahnlichkeit).

Der Buchenwald.
Spielt die Buche schon im Kiefernwalde des DarB stellenweise 

eine Rolle, so bildet siie an zahlreichen Stellen des Alt- und Neu- 
DarB auch selbst groBere und kleinere Bestande, in denen sie 
dominiert oder auch allein die Baumschicht stellt. Diese Buchen- 
walder gebeti dem DarB-Wald eine besonders malerische Notę. 
Sie haben daher auch Iiaufig Malern ais Vorbilder gedient.

Die Tabellle XVIII bringt uns diese Buchenwalider naher.
Aufn. 1: Jag. 202; malerische alte Stamme; Cratuegus baum- 

formig; dicke Rohhumusschicht; hinzu: Carex di- 
i>ulsa + .

„ 2: Jag. 110. Abhang des Alt-DarBer Kliffis am Mecklen-
burger Weg, 10—15 Grad geneigt.

„ 3: Jag. 38, reichlich Rohhumus.
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„ 4: Auf dem Zingst: Forst Straminke, Jag. 3, gehórt
auch zur Staatsforsit DarB; hinzu: Corylus avcllana

„ 5: Zingst, Forst Straminke, Jag. 8 (sogen. „Oster-
\vald“ ) ; hinzu: Dactylis glomcrata +■

„ fi: Jag. 108. Dicke Rohhumusdecke.
,. 7: Jag. 178. Bei den „Allen Buchen“ (N. D .); hinzu:

Potentilla creda +.
„ 8: Jag. 57: Auf einer alten Dumę. Buchen krunim, dicht

mit Flechten bedeckt. Hinzu: Hieracium tridenta- 
tum 1.1, Anthoxanthum odoratum -f .2, Hypnum 
cupressifor/ne l .2

„ 9: Vor Jag. 95. Dichtes, niedriges Buchengebiisch auf
einer Diine. knorrig, windzerzaust; hinzu: Stellaria 
graminea \ , Yeronica chamaedrys + , Polygonum 
convolvulus -)-.

„ 10: Jag. 113. Buchen mit vielen Flechten; dicke Roh- 
humusischicht; hinzu: Yacciniam vitis idaea + , Hyp
num triquełriim 1.2

„ 11: Jag. 173; Rohhumus; hinzu: Calluna vulgaris J-, 
Yaccinium vitis idaea -)-.

,, 12: Jag. 85: Besonders dicke Rohhumusschicht; Kraut-
schicht 'sehr arm.

Die Standorte des Buchenwaldes auf dem DarB sind einmal 
Senken im Diinengebiet des Neu-DarB oder im Heidesandgebiet 
des Alt-DarB, zum andern Diinenkamme des Neu-DarB. Die Flachen 
sind meiist eben oder schwach geneigt. Nur ara Abhange des Alt- 
DarBer Kliffs kommt er auch auf sfarker geneigten Flachen vor. 
(Aufn. 2).

Die alten Buchenwalder des DarB zeigen eine mehr oder 
weniger dicke Schicht von Rohhumus (Trockentorf, Auflagetorf). 
Auf diesem stark sauren Rohhumus ist die Entwicklung der Kraut- 
schicht oft auBerordentlich gering. \Vi.e z. B. Aufn. 12 zeigt, findet 
man auf groBeren Flachen dort auBer einigen Moospolstern mit- 
unter nur einige verkummerte Halme von Deschampsia flexuosa, 
die nicht bluhen, und etwa einen kleinen Wedel des Adlerfarns, 
weiter niclits! Die Bodenbedeckung betragt dann kaum 3 <%. Es 
ist das der iirmste Buchenwaldtyp in Deutschland uberhaupt. Die 
Rohhumusbildung ist in den Buchenreinbestanden auf Sand viel 
starker ais in den Kiefernreinbesfanden auf denselben Bóden. 
( R e d m a n n ,  1939, S. 47). Wo der Buchenwald auf den Diinen 
des Neu-DarB vorkommt, ist die Rohhumusbildung geringer. Die 
Euche findet in dem Diinensande des NeudarB mehr Nahrstoffe 
ais in den stark ausgelaugten Heidesanden des Alt-DarB. R e d 
ma n n  (a. a. O.) berichtet von der Frischen Nehrung dasselbe.

Es scheint so, ais sei die Stieleiche friiher in diesen Buchen- 
waldern haufiger gewesen. Auf dem DarB, wo alte Eichen heute, 
wie erwahnt, selten sind, kann man das kaum noch erkennen. Nur 
das Aufkommen der Eichen in der Strauchschicht fallt dort auf.
F*dde, Kepertorium. BeiLeft CXIV. 6



D e r  B u c h e n w a l d . Tabelle 18
Nr. der Aufnahraen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alter der Baume: 200 300 200 bis 300 100-150 150 300 80-100 200 150 150

LF.
Hohe der Baume m: 20 25 20 20 20-25 20 25 15-18 3 20 20 20
KronenschluB: 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8
Vegetationsbedeckt u/o: 15 5-10 35 70 80 25 90 35 30 75 10 3
Probeflachę qm: 300 600 500 230 300 300 500 500 200 600 500 500

K l a s s e n - ,  O r d n u n g s -  und 
V e r b a n d s - C h a r . - A r t e n
d.  Q u e r c e t o - F a g e t a l e s :

MP. Fagus sihatica L. B............................ 5,5 5,5 5,5 4.2 2,1 4,5
+

5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5
Orh.

Fagas sihatica L. Str. u. Klge. . . 2,1 u "1“ 1,1 2.1 1,1 1,1 1,1 +
Anemone netnorosa L............................. 2,1 1.2 +,2 2,1 +,2

T Moehringia trinervia (L.) Clairv. . . 2,2 + + H” 1,2
Hc, Luzula pi/osa Willd. . . .  . . + 1,2 1,1 1,1 + 2,1 +
Chr. Stellaria holostea L. . . . . .  . + + 2,1 2,2
Hc. Poa nemoralis L..................................... M +,2 +
Hs. Lactuca muralis Less.............................. 1,1 +
Hr. Viola sihestris Lam. em.Rchb. . . . + 1,1 + U
Hs. Milium effusutn L................................... + 1,1
Chr. Oaleobdolon luteam Huds.................... +
Hs. Epilobium montanum L........................ +
NP. Crataegus monogyna Jacq................... + +
MP. Pirus malus L. B................................. +

A u s d e m
P i n e t o - E m p e t r e t u m  :

Hc. Deschampsia flem osa  (L.) Tnn. . . 1,1 + 2,1-2 2,1 2,2 2,2
+ 4"

2,2 2,1-2 U + + °
Orh. Trientalis europaea L...................... ..... 1,1

+
+ + 1,2 1,2 + U +

NP Sarbus aucuparia L. Str. . . + 1.1 1,1 + 1,1 + +



Grh.
Psc.
Grh.
NP.
T

Majanthemum blfolium L. . 
Lonicera periclymenum L. . 
Ptericlium aquilinum Kuhn . 
Vacciniu.m m yrłillus L. . .
Melampyrum prałense L.

+ +
+

a, 1 - 2
+

MP.
Hr.
NP.
Grh.
Psc.
Grh.
MP.

NP.
Hs.
Hs.

B e g 1 e i t e r :
Pinus silvesfris L. B. . . .
Oxalis acelosella L......................
Hex aquifolium L.........................
Dryopteris spinulosa O. Ktae. .
Hedera helix L..............................
Conva!laria maja/is L. . . .
Quercus robur L. B...................
Quercus robur L. Str. u. K.
Rubus idaeus L.............................
Solidago virgaurea L...................
Molinia coeru/ea (L.) Moench .

Leucobryum glaucum Schpr.
Mniam hornum L.........................
Dicranum scopariam (L.) Hedw. 
Brachythecium rutabulum (L.)

Br. Sch. Gb.................................
Poiyłrichum formosum Hedw. . 
Piagiothecium unduiatum Br. eur.

2 2

J_ O I T f *
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Aber auf dem Zingst gibt es in der Forst Straminke (ebenfalls 
zur Staatsforst Darii gehorig) heute noch Buchen-Eichen-Misch- 
walder, die ihrem Aufbau nach hierher gehoren (Aufn. 4 und 5!). 
In der Baumschicht hernscht einmal die Buche vor (Aufn.4), in 
einem anderen jagen die Stieleiche (Aufn. 5).

Welches ist nun die soziologische Stellung dieser bodensauren 
Buchenwaldcr? W o die Krautschicht (die Vegetationsbedeckung 
schwankt in weiten Orenzen zwischen 3 und 90 «/o) einigermaBen 
entwickelt ist, laBt sich deutłich erkennen, daB hier von einem 
Fagetum keine Rede sein kann, sondern daB sich Elemente der 
Fagetalia mit denen der Vaccinio-Piceetalia mischen.

Im einzelnen gestaltet isidh das zahlenmaBige Verhaltnis der 
Fagetalia-Arten zu den Vaccinio-Piceetalia-Arten so:

Aufn.: ! | 2 3 4 | 5 | 6 | 7 ) 8 ' 9 j 10 | 11 12 |
Fagetalia- 

Arten : 6 7 5 6 6 2 6 4 4 2 1 1

Vaccinio-
Piceetalia- 4 4 5 4 6 3 6 8 5 6 6 2

Arten:

Die Begleiter sitid dabei nicht mit in Betracht gezogen. Die 
Tabolle ist so angelegt, daB die Aufnahmen, bei denen die Fage
talia-Arten zahlenmaBig vorharrsehen, vorn stehen, wahrend die 
Aufn. mit vorwiegenden Vaccinio-Piceetalia-Arten folgen. Unter 
den letzteren sind die mit der starksten Rohhumusschicht.

Man wird wohl am besten tun, diese Walder ais eine Durch- 
dringmng der beiden genannten Ordnungen anzusehen. Henorge- 
rufen wird diese Vergesellschaftung dureh die edaphischen Verhalt- 
nisse: armer Sand, der unter dem EinfluB der Buchenreinbestande 
allmahlicli mit einer machtigen Rohhumusschicht iiberlagert worden 
ist. Die klimatischen Verhaltnisse (groBere Luftfeuchtigkeit in 
Kiistennahe) begiinstigen die Buche, die edaphischen die Rohhumus- 
pflanzen der Kiefernwalder. Nur wo beide Bedingungen, klimati- 
sche und edaphische, gleichgiinstig sind, wi;e auf Rtigen, hat sich 
ein echtes Fagetum entwickelt.

Bodensaure Buchenwalder auf nahrstoffarmem Sand sind aus 
Norddeutschland des ofteren beschrieben worden und zwar haufig 
von der Ostseekiiste. M a r k g r a f  (1932, S. 12 pp., Tab. S. 17—18; 
1927, S. 43—44) hat sie von SaBnitz auf Rugen, Diecksee (Hol- 
stein), Granitz auf Rugen, Nutzhorn (Oldenburg) und aus Schweden 
geschildert. Er nennt sie „zl/ra-Subass. des Airci-flexiwsa-LiizuUi~ 
«//;A/«-Buclienwaldes“ . Die Ubereinstimmung mit unserer Tabelle 
ist groB. Es erscheinen bei Ma i r k g r a f  nicht aus unserer Tabelle: 
Trientalis europaea und Lonicera periclymenum. R e d m a n n  (1939, 
S. 42—43) gibt 2 Aufnahmen eines Buchen-Kiefern-Fichten-Waldes 
von der Frischen Nehrung, den sie zur MarkgraPschen Assoz. stellt.
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Audi im Binnenlande, z. B. in Brandenburg, findet man auf ausge- 
laugten Kies- odcr Sandboden Air a- flcxu osa- Bu di e n w a 1 de r. — Bii- 
k e r (1938, S. 76—78) schildert sie aus Westfalen. —

Ein Budienwald, der zu den Fagetalia zli rechnen ist, findet 
sieli auf dem DarB nirgends. Er begegnet uns erst auf dem Fisch- 
land bei Ahrenshoop, \vo das Ahrenshooper Holz (Jag. 26 und 27 
der Forst DarB), das abgefrennt von der Hauptforst fiir sidi allein 
liegt, diesen reicheren Buchenwald zeigt.

Jag. 27, alter Bestand, eben, KronenschluB 0,9; Krautschidit 
60—80 °o bedeckt, milder Humus.

I. Fagus sihatica 5.3, Quercus robiir 1.2
II. Fagus 1.1, Ilex aquifolium 2.1—2, Rri.bus saxatilis 1.1, Lonicera 

periclymenum 1.1, Sorbus aucuparia Rubus spec. -f-
III. Aspcrula odorata 3—4.2, Stellaria holosiea 2.2, Geum urbanum 

r, Polygonatum multiflorum 1.1, Milium effusum 1.1, VioIa 
silvestris 1.2, Anemone ncmorosa 1.1, Fiedera helix 2.1, Gera
nium robertiarmm -j-, Dactylis glomerata 1.1, OxaIis acetosclla
1.2, Galium nparine , Trientalis europaea 1.1—2, Majan- 
thennun bifolium 1.3, Lactuca muralis + , Aspidium filix fcmina 
; , Fagus-Klge. + , Qucrcus robur-K\ge 2 .1 .------
Wahrscheinlich wird man diese Gesellsdiaft zum Fraxino-Car- 

pinion ziihlen.------  III.

III. Die Kampfzone am DarBer Westslrand.
Jedem Besucher des DarB sind die alfen Wetterbuchen des 

Weststrandes bei Esperort wohlbekannt. Ihre markanten Gestaltcn 
sind durch Fotos und Gemalde weit verbreitet und daher aucli 
vielfacb denjenigen vertraut, die sie selbst noch nicht an Ort und 
Stelle bewundern konnten. Sind sie doch eines der schónsten Bei- 
spiele an der deutschen Kusie dafiir, in welch starkem MaBe der 
Wind die Form der Baumkronen bestimmen kann. Diesen Fragen 
wiirde in den Kreisen der Pflanzengeograplien schon friih nachge- 
spiirt, wie z. B. die Beobachtungen von H an  sen  (1901) auf den 
ostfriesischen Inseln zeigen.

Die alten, ca. 250jahrigen Wetterbuchen stehen in verschiede- 
nen Gruppen sudlich von Esperort. 2vvar stehen sie schon langere 
Zeit unter Naturschutz. Aber einer der Recken nach dem anderen 
wird vom Weststurm gefallt, und da unter heutigen Verhaltnissen 
an diesen Stellen keine hochstammigen Buchen mehr aufkommen, 
sondern die Nachkommen unter dem EinfluB der Stiirme busch- 
fdrmig bleiben, so sind die Tage dieser gewaltigen Naturdenkmaler 
gezahlt.
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Die Buchen von Esperort stehen unmittelbar am Strande, diclit 
hinter der Vordime. Sie sind etwa 100m vom Rande des ge- 
schlossenen Waldes entfernt. So dicht an der Kiiste kónnen sie aber 
nicht zu ihrer heutigen Gro Be herangewachsen sein, sondern mussen 
zur Zeit ihres besten Wachstums ungefahr ebenso weit von der 
Kiiste entfernt gewesen sein wie der heutige Waldrand. So werden 
die Wetterbuchen zu wichtigen lebenden Zeugen des hier statt- 
findenden Kiistenabbruchs und der Verschiebung der Kiistenlinie 
landeinwarts. Die Buchen beweisen also dasselbe, was die Geo- 
graphen am DarBer Weststrand durch Vergleich yerschieden alter 
Karten nactigewiesen haben.

(Vgl. iiber diese Frage: Hue c k ,  1938, S. 255, vvo der Land- 
yerlust bei Esperort auf jahrlich 1,8m berechnet wird. H u e c k  
weist audi auf den eigentiimlichen Stockwerkbau der Buchenkronen 
hin).

Aber nicht nur diese Wetterbuchen geben Zeugnis von der Ge- 
walt der Windę an diesem Kiistenstrich. Der ganze DarBer West
strand, der ca. 10 kin lang von DarBer Ort in Nordnordost-Sikisud- 
west-Richtung yerliiuft, ist ein einziges, groBartiges Naturdenkmal, 
wie es an den deutschen Kiisden nirgends wieder yorkommt. Er 
zeigt an allen seinen Baumen und Biischen die Gewalt der vor- 
herrschenden West- und Siidwestwinde in einer Eindringlichkeit 
und Wucht, wie es sich die kiihnsite Phantasie nicht traumen laBt. 
Bei einer Wanderung am DarBer Weststrand entlang steht man 
immer wieder bewundemd vor den bizarren Gestalten, die Busch 
und Baum hier unter der gewaltig formenden Hand des Windes 
augenommen haben.

Unsere Abbildungen geben zwar einen Begriff von den merk- 
wiirdigen Gestalten, aber es miiBten hunderte von Ąufnahmen sein, 
wenn man auch nur einigermaBen ihren ganzen Gestaltenreichtum 
ausschópfen wollte.

Die Buche tritt vielfach in Gebiischform auf. Diese dichten 
Buchenbiische sind dentlich keilformig, mit dem spitzen Ende nach 
Westen. Besonders tolle Windformen bilden die Kiefem, wie unser 
Bild zeigt. Alte WeiBdornbiische (Bild 16) geben schóne „Wind- 
fahnen“ . Wacholderbusche, kleine Schwarzerlen, Rosarubiginosa 
und tomentosa, Salix aurita, Sorbus aucuparia — alle zcigen uner- 
schopflich reiche Bilder \on Windformen. Windgeformten Birken 
begegnet man selten. Und dann sind sie meist abgestorben.

Der EinfluB des Windes ist auch am Rande des geschlossenen 
Waldes hinter der ersten Gebiischzone noch dcutlich zu erkennen. 
Erst in eintger Entfernung yom Waldrande nehmen die Baume ganz 
allmahlich normalen Wuchs an.

(Der schmale, baumlose Streifen zwischen Strand und Wald
rand ist mit einem dichten, artenarmen Rasen bedeckt, in dem De- 
schampsia flexuosci und Calamagrostis epigeios dominieren. Femer 
sieht man: Carex arenaria, Galium verum, Artemisia catnpestris
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var. sericea, Hypochocris radicata, kleine Wacholderbiische und 
kleine Weinrosenbiischc. Im Schutz der Wacholderbiische siedelt 
sieli gern Viola maritima an).

IV. Die atlantischen Arten des DarB.
Zwei Tatsachen sind es, die dem DarB in pflanzengeographi- 

scher Hinsicht eine besondere Notę geben: einmal das vóllige 
Zuriicktreten der óstlichen, bezw. siidostlichen Arten, zuin andern 
der verhaltnismaBig groBe Anteil an atlantischen und subatlanti- 
schen Pflanzen. Klima und Boden begiinstigen das atlantische 
Florenelement: Der EinfluB der Ostsee zeigt sich dabei weniger 
in der jahrlichen Niederschlagsmenge, die mit 528 mm auffallend 
niedrig ist, ais yielmehr in der hoheren relativen Luftfeuchtigkeit 
von 84 "o. Da die atlantischen Arten nahrstoffarme, saure Boden 
bevorzugen, finden sie auch in dieser Hinsicht auf dem DarB 
giinstige Lebensbedingimgen.

Bei der Zuteilung zu den Unterabteilungen des atlantischen 
Florenelementes habe ich mich vorzugsvveise an die Arbeiten von 
C h r i s t i a n  s en  (1935) und S t e f  f en  (1935) gehalten. Von die- 
sen Arbeiten faBt die erste den Begriff der atlantischen und sub- 
atlantischen Arten wesentlich weiter ais die zweite, sodaB bei 
S t e f  f e n  viele Arten ais subatlantisch erscheinen, die C h r i s t i 
an s e n ais euatlantisch bezeichnet.

1. E u a t l a n t i s c h e  A r t e n  (nacl i  C h r i s t i a n s e n)
(Nach Steffen „Atlantisch-subarktische Untergruppe des at

lantischen Florenelementes11).
Armerict maritima Willd. Trichophonnn caespitosum (L.) Hartm. 
Crambe maritima L. ssp. gennanicum Palla
Honckenya peploides Ehrli. Myrica gale L.
Erica tctralix L.

Wir finden in dieser Gru,ppe Bewohneir des Strandes, der 
Salzwiesen, der E/faz-Heiden und der Alnion-Gebiische.

2. M e d i t e r r a  n - a t l a n t i s c h e  A r t e n .  (Chr. )
Carex extensa Good. Sagina maritima Don
Lepturus incurwitus Triu. Scirpus parmlus R. u. Sch.
PIantago coronopus L. llex aquifolium L.
Sie bewohnen den Strand, die Salzwiese und den Wald.

3. S u , b a t l a n t i s c h e  A r t e n  (C hr.)
( Subozeanische Untergruppe nach S t e f f e n ) .

Air a praecox L. Chrysanthemum mariiinmm (L.) Pers.
Ammophila baltica Link. Oenantlie Laclienalii Gmel.
Euphrasia gracilis Fries Thrincia hirta Roth
Galium saxatile L.
Strand- und Dunenbewohner, auch in der Calluna-Heide.
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4. A t l a n t i s c h e  A r t e n  im w e i t e s t e n  S i mi e  (Chr . )
Hydrocotyle vulgaris L. Osmnnda regalis L.
Juncus capitatus Weigel Saroilwnmus scoparius Wimm.
Lycopodium inundałum L. Lonicera periclytnenum L.
Gehen weit nach Gsten und reichen in das Gebiet der sarma- 

tischen Flora hinein.
4b. D ie  S t r a n d - S t e p p e n - A r t e n .

Erythraea lit o rai is Fries Plantago mariiima L.
Juncus maritimus Lam.
Bewohner der Salzbóden. Reichen weit nach SO und sind 

kaum noch „atlantisch“ zu nennen, wcnn nicht getrennte Rassen 
vorliegen.
5. A t l a n t i s c h - a m e r i k a n i s c h e  V e r b i n d u n g s g r u p p e .

Diese Gruppe umfalit nach S t e f  f en  (1935, S. 390—393) 
vielleicht „die alleraltesten Bestandteile der atlantischen Flora 
Europas". (Vgl. dazu auch die Ausfuhrungen die S t e f  f e n  (a. a.
O.) zu den Ruckschliissen macht, welclie die Wegener’sche Theorie 
der Kontinentalverschiebung auf die Geschichte der atlantischen 
Flora gestattet).

Es gehoren hierher nach S t e f  f en  :
Carex arenaria L. Pcdicularis silmtica L.
(Lycopodium inundatum L.) Statice limonium L.
(Myrica gale L.)
Wenn man die verhaltnismaliig geringe Artenzahl des Darli in 

Betracht zieht, so erscheint der zahlenmaliige Anteil der atlanti
schen Flora mit 31 ziemlich hoch.

Die atlantischen Arten liaben sieli zu atlantischen Gesell- 
schaften zusammengefunden. Ais solche betrachten wir auf dem 
Darli:

1. Die Atriplex-litorale-Assoz.
2. Die Radiola-linoides-Ranancultis-graci/is-Ass.
3. Das junceto-Caricctum extensae.
4. Die Juncus-nuirilinuis-Oenantlic-Luchenalii-Ass.
5. Das Armerietum maritimae.
6. Die Scirpus-parvulus-Ass.
7. Das Ericetum tetralicis.
8. Das Genisteto-Callunetum.
9. Die S(dix-(iurita-Frangida-alnus-Ass.

V. Zusammenfassung
In dieser Arbeit werden die Pflanzengescllschaften der Halb- 

insel Darb an der deutschen Ostseekiiste nach der Metliode von 
B r a u n - B l a n q u e t  untersucht.
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1. Die Diinen, Strand-Gesellschaften und die Gesellschaftcn 
der salzigen Gewasser und Wiesen sind noch verhaltnismallig gui 
entwickelt, wenn audi bei einigen sieli schon eine gewisse Ŷ er- 
armung bemerkbar macht.

2. Die Verlandungsgesellschaften aus den Ordnungen der 
Potametalia und Phragmiteialia sind nur schwach ausgebildet.

3. Die Molinietalia zeigen nur eine ganz schwache Entwick- 
lung.

4. Die Heide-Gesellschaften aus den Ordnungen der Ericeto- 
Ledetalia und der Calluneto-Ulicetalia zeigen eigentumłiche Aus- 
bildung und sind z. T. auch landschaitlich wichtig.

5. Unter den Waldgesellschaften iiberwiegt nach seiner Be- 
deutung bei weitem das Pineto-Empetretum nigri aus dem Vaccinio- 
Piceion-V erband.

6. Die wichtigste Erleiibruch-Gesellschaft nimnit eine Mitlel- 
stellung ein zwischen dem Alnion-Verband und dem Fraxino-Car- 
pinion-Verbande.

7. Die Buchenwalder des Gebietes zeichnen sieli durch starkę 
Rohhuimusbildung und eine entsprechende Krautschicht aus. Sie 
sind nicht zu den Fagetalia zu rechnen.

8. Anhangsweise werden noch die interessante Kampfzone atn 
Darli er Weststrand und die atlantischen Arten des Darli behandelt.
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CJbersithtskarte des DarB, 1:100 000.

Erlauterungen: A. D.=AIt-DarB; N. D.=Neu-Darfi; V. D.=Vor-DarB; F i.=  Fisdi- 
land; Z. =  Zingst; D. 0 .= D arfie r Ort; L.=Leuchtturm Darfier Ort; E. =  Esperort; 
H. D. =  Hohe Dunen bei Prerow; Bu. =  Alter Burgwall; St. =  Prerow-Strom ; 
B. M. =  Budihorster Maase; R .=  Rehberge; A. H. =  Ahrenshooper Holz; L.K =  
Liibker Ort; Sa. Bod.=Saaler Bodden; Bo. Bod.=Bodstedter Bodden; P r.=Pre- 

row ; W.—Wieck; BI.= Bliesenrade; Bo. — Bom; A. =  Ahrershoop.
Die dunne Linie aut dem Ait- und Neu-DarI3 bezeithnet die Grenze des Waldes. 
Einige Diinenzuge des Neu-DarB sind eingezeicbnet. Die starkę Linie an den 

Buchhorsler Maasen ist der Abhang des aiten Kliffs.
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Bild 4: Verlandung am Norder-BramhakenSee. Aufn. 0. Jesks,
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Bild 5: Verschilfte Riege im Diinen-Kiefernwald.
Aufn. 0. Jeske.
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Bild 6. Wollgrasbestande bei Lubker Ort: AUfn. o. jeske

begitinende Wiederbewaldung der Heide durch Kiefern und Birken.
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Aufn. O. J e s k e .

Bild 7: Dunen mit jungerem Kiefernwald au! dem Neu-DarB.

Aufn. K.  Hu ec k .

Bild 8: Alter Dunen-Kiefernwald mit Calluna und Empetrum.
(Jag. 203.)



Aufn. Fr, Sauerbrel.

Bild 9: Blick vom Leuchtturm Darfier Ort nadi S auf den verlandenden Sandkrii-See; 
Vorriicken der Kiefern in das Diinen-Gelande,
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Aufn. F r, Sauerbrel,

Bild 10: Alter Kiefernwald im Heidesandgebiet des Alt-DarB bei der Fórsterei Wieck;
groBe //etf-Biische.
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Bild 11: Zwei alte urwudisige Eiben in einem Grundstiick in der Waldstrafie in Prerow.
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Bild 12: Alte Buche am Rande der Buchhorster Maase Im Jag. 131. Au,n Fr> Sau»rl5'‘«l

t-edde, K
ep. lieih. 

IV
. tab.



Bild 13: Alter Buchenwald am Rande des Alt-Darfier Kliffs im ]ag. 119. Aufr. Fr. s»u e rb r.i
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Aufn, 0.

Bild 14: Alle Wetterbuchen und windgeformte Buchenbiische am DarSer Weststrand.
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Bild 15: Wetterkiefern am Weststrand.
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Bild 16. Windgeformter alter Weifidornbusch am Weststrand.
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