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Yorwort.

Allenthalben erscheinen in den letzten Jahren pflanzensozio- 
logische Arbeiten engbegrenzter Gebiete ais Beitrage zur Heimat- 
forschung und ais wertvolle Bausteine zur Erfassung der Pflanzenwelt 
nach Vegetationseinheiten oder Pflanzengesellschaften.

Es war fur mich eine reizvolle Aufgabe, auf Anregung des Herrn 
Prof. Dr. S p ilg e r  zu D arm stad t — dem ich fur seine mannigfachen 
Hinweise und fur seine wertvolle Unterstiitzung bei der Abfassung der 
vorliegenden Arbeit hiermit herzlich danke — die Vegetation der 
Gegend um L a u terb a c h  am V o g e lsb e rg e  zu erforschen und listen- 
maBig aufzuzeichnen. — Bei der Anlage der Tabellen war mir Herr 
Dr. T iixen , H annover, mehrfach behilflich, wofiir auch ihm bestens 
gedankt sei. — Auch gilt mein Dank meinem Freund Bu rek  in N eu- 
Isen b u rg  b. F ra n k fu rt, der mir mit der sorgfaltigen Bestimmung 
der zahlreichen Moosarten manche „NuB knackte".

Aus Mangel an Mitteln wurde die Drucklegung um drei Jahre 
verzógert; auch muGte die Arbeit aus dem gleichen Grunde stark 
gekiirzt werden. Erst durch eine staatliche Unterstiitzung, die der 
Beauftragte fur Naturschutz im Bereiche des Landes Hessen, Herr 
Prof. Dr. Schm idt gen, Mainz, gewahrte, und das freundliche Entgegen- 
kommen des Herrn Prof. Dr. F ed d e , Berlin-Dahlem, kam der Druck 
zustande. Beiden Herren sagę ich auch an dieser Stelle meinen ver- 
bindlichsten Dank.

W ernges, im August 1938.

Der Yerfasser.



IV

[nhałtsverzeichnis.

Einleitung............................................... ...................................... Seite
1. Die Landschaftsform en...................................................  i
2. Die floristische Durchforschung der Lauterbacher Gegend

in der Vergangenheit...........................................................  2
3. Die Art der Untersuchung (Untersuchungsmethoden) . 3

Kapitel I. Die ókologischen Faktoren (Umweltbedingungen) . 4
1. Das Klima . . . .     4

a) Die Temperatur . . . .    4
b) Die Niederschlagsverhaltnisse .   6
c) Die Windę . , . . .........................  7
d) Phanologisches   7

2. Der Boden.........................    8
a) Der Kalkboden . . .  . . . . .  8
b) Der Buntsandsteinboden .   9
c) Der Basaltboden ..................................  9
d) Der Lófiboden . . .    10
e) Der K eu per.................................................................... 10

3. Die biotisehen F a k to re n ...................................................  10
Kapitel II. Die Vegetationseinheiten (Pflanzengesellschaften) . 1 1

I. Verband der Unkrautgesellschaften der Getreideacker . . 11
(Der Secalinion-Verband)

1. Die Unkrautgesellschaft der kalkreichen Acker . . . .  12
(Srandix-pprten-veneris - CaucaUs-daucoides-Assoziation)

2. Die Unkrautgesellschaft der kalkarmen Acker . . . .  16
(S$ęleranthn8-annwus- Assoziation)

II. Verband der Knóteriche und der GansefiaCe . . . . . .  18
1. Die Unkrautgesellschaft der Hackfruchtkulturen . . .  18

(Assoziation von Chenopodium polyspermiim und Pohj- 
gouuin persirnrm)

2. Die Gesellschaft des Dreiteiligen Zw eizahns.................  20
(Das Bidentetum tripartiti)

3. Die Schuttunkraut -(Ruderal)-Gesellschaft des Guten
Pleinrich und der Kleinen Brennessel.............................. 21

(Assoziation von Chenapodium bonus Henricus und 
Urtica urens)

4. Die Tretpflanzen des GroBen Wegerichs und des Eng-
lischen R a ig rase s ................................................................ 23

(Assoziation von Plantago major und Lolium  perenne)



V

III. Verband der Zwergbinsen-Gesellschaften.......................... 24
1. Die Gesellschaft der Sumpfmiere und des Wasserpfeffers 24

(Assoziation von Stellaria uliginosa und Polygonum 
kydropiper)

2. Die Gesellschaft des Efeublatterigen HahnenfuOes . . 25
(Assoziation von Ranunculus hecleraceus)

IV. Verband der Kahlschlaggesellschaften..............................25
(Atropion-V erband)

r. Die Kahlschlaggesellschaft der Tollkirsche und des
Schmalblattrigen W eidenróschens..................................  26

(Assoziation von Atropa belladonna und Epilobinm  
angustifoli urn)

2. Die Kahlschlaggesellschaft des Waldkreuzkrautes und
des Weidenróschens...........................................................  28

V Verband der Wasserpflanzen-Gesellschaften..................... 30
(Potamion euro-sibiricum-Verband)

1. Die Gesellschaft des Flutenden HahnenfuOes.......................30
(Assoziation von Ranunculus fluitans)

2. Die Gesellschaft der Seerosen..........................................  31
(Nupharetum-Myriophylleto verticillati)

VI. Verband der Róhricht-Gesellschaften..................................  31
(Phragmition communis-Verband)

1. Die Róhrichtgesellschaft................................................... 31
(Das Scirpeto-Phragmitetum)

2. Die Gesellschaft des SuCgrases und des Igelkolbens . 32
(Assoziation von Glyceria fluitans und Sparganinin 
negleetum)

3- Die Gesellschaft der Pestwurz..........................................  33
(Assoziation von Petasifcs offieinalis und Phalaris 
ariindinacea)

VII. Verband der GroG-Seggen-Gesellschaften.....................  35
(Magnocaricion elatae-Verband)

1. Die Steif-Seggen-Gesellschaft..........................................  35
(Das Caricetum elatae)

2. Die Gesellschaft der Blasensegge......................................  35
(Die Caricetum-vesicariae-Verlandung)

VIII. Verband der Quellfluren................................................... 38
(Der Cardamineto-Montion-Verband)

IX. Verband der Pfeifengrasgesellschaft.................................  39
(Der Molinion coeruleae-Verband)

X. Verband der Fettw iesen......................................  . . .  43
(Der Arrhenatherion-Verband)

1. Die Glatthaferwiese...........................................................  43
(Das Arrhenathereturn clatioris)

2. Die B e rg w ie se .................................................................... 46
(Assoziation von Festuca oiina und Prim ida offieinalis)



VI

XI. Verband der kalkliebenden Trockenrasen............................... 49
(Der Bromion-erecti-Verband)

1. Die Gesellschaft des Plattgedriickten Rispengrases und
des H uflattichs....................................................................  49

(Poa-compressa,- Tussilayo-far fara-Assoziatioń)
2. Der Halbtrockenrasen auf kalkhaltigem Boden . . . .  54

(Das Mesobrometum gentianetosum ciliatae)
XII. Verband der Zwergstrauch- oder Ginsterheide . . . .  62

(Der Ulicion-Verband)
1. Die Gesellschaft der H e id e ...............................................  62

(Assoziation von Calluna vulgaris und Onaphalium 
iKoicum)

Die W a ld v e r b a n d e ...........................................................  66
XIII. Verband der Bruchwalder...................................................  66

(Das Alnion glutinosae)
1. Der Erlen-Bruchw ald.......................................................  67

(Das Alnetum glutinosae)
2. Das Erlen-Weidengebiisch der Bachufer.......................... 70

XIV. Verband der Buchenwalder...............................................  72
(Der Fagion-Verband)

1. Der Eichen-Hainbuchenwald........................................... 72
(Das Querceto-Carpinetum)

2. Der Bu chen w ald ................................................................ 76
(Das Fagetum)

a) Mercurialis ~ F a c i e s ...............................................  81
b) Melica-uniflorci - F a c i e s ............................................82
c) Heide-Buchenwald (Fagetum luzuletosum) . . .  83

XV. Verband der Stieleichenwalder......................................  85
(Der Quereion roboris-Verband)

1. Der Eichen-Birkenwald (kunstlicher Kiefemwald) . . . 85
a) Heidekraut-Facies...................................................  88
b) Heidelbeer-Facies...................................................  89
c) PreiCelbeer-Facies...................................................  89
d) Pfeifengras-Facies...................................................  89
e) Widerton-Facies............................................................90
f) Sau erk lee-F acies...................................................  91

2. Initialstadium des Eichen-Birkenwaldes............................... 91
XVI. Der kiinstliche F ich ten w ald ....................................................92

Kapitel III Die geschiitzten Pflanzen unserer Gegend . . .  94
Verzeichnis der Tafeln  96
Pflanzenverzeichnis . . .  ............................................ 97



VII

Benutzte Literatur.
B orggreve , B.: Ober die Heide. Beobaditungen und Folgerungen. — Abh.

Nat. Verein Bremen, III. 1872.
B raun-B lanquet, J.: Pflanzensoziologie. — Biolog. Studienbucher VII, heraus-

gegeb. von W . Schoenichen. Berlin 1928.
Braun-B lanquet, J. u. a.. Pflanzensoziologisch=pflanzengeographisehe Studien in Sud- 

westdeutschland. — Beitrage zur Naturdenkmalpflege, 
Band XIV, Heft 3. Berlin 1931.

B raun-B lanquet, J. Die Pflanzensoziologie in Forsdiung und Lehre. — Sonder- 
und T uxen, R.: druck aus „Der Biologe", I. Jahrg. Miinchen 1931/32. 

D leh l, O .: Die Bergformen in Lauterbacbs Umgebur.g. — Heimat-
blatter fur den Kreis Lauterbach, I. Jahrgang. Nr. 5 u. 6. 

D ieh l, O .: Erlauterungen zur geologisdien Kartę von Hessen, Blatt
Lauterbach. Darmstadt 1935.

D ieh ls, L.: Beitrage zur Kenntnis des mesophilen Sommerwaldes in
Mitteleuropa. — Veróffentlichungen d. geobot. Instit. 
Rubel in Zuridi. 3. Heft. Zuridi 1925.

D osdi, L. u. S criba  J.: Exkursionsflora des Groflherzogtums Hessen. — Giefien 
1888.

Faber, A .: Pflanzensoziologische Untersudiungen in wurttembergisdien
Hardten. — Ver6ffentlidiungen der staatlichen Stelle fur 
Naturschutz. Stuttgart 1934.

Fischer, W.: Deutsches nieteorologisches Jahrbuch. Hessen. 1923—33.
G raebner, P. u. Hueck, K.: Die Vegetationsverhaltnisse des Diimmergebietes.

— Miinchen 1931.
Das Leben unserer Pflanzengesellschaften. — Miinchen 1933. 
Phanologische Kartę des Friihlingseinzuges im Grofi' 
herzogtum Hessen. — Darmstadt 1911.
Beitrage zur Friihgeschichte der Nadclbolzkultur und der 
HoIzartenverl)reitung in I lessen. — Sonderdruck aus 
„Allgcmeine Forst* u. Jagdzeilung", 109. Jahrgang, Heft 
6/7. 1933.
Die Pflanzenwelt des Hennebergisch»Frankischen Muschel' 
kalkgebiets. — Rep. Spec. nov. Beihefte XLIV. Berlin 1926.
— Die Steppenheiden in Thuringen und Franken zwischen 
Saale und Main. — Erfurt 1930.
Die Niederschlags- und Temperaturverhaltnisse der Provinz 
Oberhessen. — Bericht d. Oberh. Gesellsch. f. Natur- 
u.Heilkd. N. F. Naturw. Abtlg. Band 11. 1926/27.
Studien Ober die xerotherme Vegetation Mitteleuropas. II.
— Sondet abdruck aus „Beihefte z. Bot. Centralbh". Band L 
1933, Abtlg. II.
Die Vegetationseinheiten der Linthebene. — Jahrbudh d. 
St. Gall. Naturw. Gesellschaft. St. Gallen 1925.
Die Vegctation des Fallsteingebiets. — Mitfeilungen d. 
flor. soziolog. Arbeitsgemeinschaft Niedersachsens, Han- 
nover 1930.
Soziologische Untersuchungen am Molinietum der neu- 
markischen Staubeckenlandschaft. — Yerhandl. des botan. 
Vereins d. Provinz Brandenburg. 7. Jahrg. 1928, Heft 2. 
Die Bucbenwalder des Braunschweiger Hiigellandes 1930.

Heil ,  H.: 
Ihne;

Immel,  R.: 

K a i s e r ,  E. :

Kefi ler:

K l ik a ,  J . :

Koch, W. :  

L ibb er t ,  W. :

Libbert ,  W. :

Meier, J . :



VIII

M ónkemeyer, W.: 
R aw itsdier, F . :

Riihl:

Sdioenid ien , W .:  
S diottler, W .:

S d iottler, W .:

S p i lg e r ,  L . :

S p i lg e r ,  L.: 
Sdiudit, F.: 
Sdiw id terath ,  M.:

T i i x e n ,  R.;

T i ix e n ,  R . :

T u x e n ,  R.:

Walter, H.:

Wigand, <Meigen>: 
Wiirth, E.:

Die Laubmoose Europas. — Leipzig 1927.
Die heimisdie Pflanzenwelt in ihren Beziehungen zu Land- 
s di aft, Klima und Boden. — Freiburg i. B. 1927.
Klima u. landw. Bodenkultur i. Starkenbg. u. Rheinbessen. 
— Beriditd. Oberli.Ges. f. N.u.H. Nat. Abtlg.Bd. 14 (1931). 
Deutsche Waldbauine und Waldtypen. — Jena 1933.
Der Vogelsberg, sein Untergrund u. Oberbau. — Braun- 
sdiweig 1920.
Erlauterungen zur geologisćhen Kartę von Hessen, Blatt 
Herbstem. — Darmstadt 1928.
Beitrage zur Kenntnis der heimisdien Pflanzenwelt. Ritters 
Flora Riedeselia. — Sonderdruck aus d. Bericht der Oberh. 
Gesell. f. Natur* u. Heilk. Abtlg. Bd. 12, 1928.
Flora und Vegelation des Vogelsberges. — Gieflen 1903. 
Grundziige der Bodenkunde. 1930.
Die Vegetation des Landkreises Aadien und ihre Stellung 
im nordlidien Westdeutsdiland. — Aadien 1933.
Die Pflanzendedte zwiscben Hildesheimer Wald und Ith. — 
Barner, Unsre Heimat. Hildesheim 1931.
Wald- u. Bodenentwiddung in Nordwestdeutsdiland. — 
Sonderdruck aus dem Beridit iiber die 37. Wanderversammlg. 
d. nordwestdeutsdi. Forstvereins. Hannover 1932.
Ober einige nordwestdeutsdie Waldassoziationen von regi* 
onaler Verbreitung. — Jahrb. d. geographisdien Gesell- 
sdiaft. Hannover 1930.
Einfuhrung in die allgemeine Pflanzengeograpbie Deutsdi- 
lands. — 1928.
Flora von Hessen-Nassau 11. Teil. — Marburg 1891. 
Obersicht der Laubmoose des GroBh. Hessen. — Darm
stadt 1888.



E in le i tung .

1. Die Landschaftsformen.

Wer sieli an einem klaren Herbsttage mit geologischer Kartę und 
Fernrohr ausgeriistet auf die B ilsku p p e  bei M aar begibt, der geniefit 
einen schónen Ausschnitt der deutschen Mittelgebirgslandschaft.

Nach drei Seiten schlieften Cebirge den Horizont ab. Im Norden 
— fast greifbar — erblickt man den Kntill, fern im Osten ragt die 
Rh on aus dem Dunst hervor, und im Sil den meldet der Bismarckturm 
des T a u fste in s  den nahen V ogel sberg. —

Die L an d sch a ft  um Lau terbach  gehórt grofłtenteils zur nórd- 
lichen Abdachung des Vogelsberges, denn die gewaltigen Lavaergiisse 
dieser im Miozan aufgebauten Basaltmasse erreichten grade noch unsere 
Gegend. Dazu ktinden in dem groften Buntsandsteinbereich, das sich 
nach Norden und Osten hin anschlieht, einige Durchbruchskuppen 
(Bilskuppe, Saustallskuppe, Auerberg, Eisenberg, Sangersberg, Vaits- 
berg) gleich Vorposten das zusammenhangende Hauptmassiv des 
Basalts.

Die stattlichen, wenn auch sanfter geschwungenen Ziige des roten 
Buntsandsteins bleiben an Hóhe im allgemeinen nicht viel hinter den 
etwas steileren Basaltkuppen zuriick. Sie halten sich in den Grenzen 
zwischen 400 und 500 Metern.

Auerberg 501 m — Basalt
Eisenberg 486 m — „
Steinberg 494 m — Buntsandstein
Lerchenberg 410 m — „

Die ausgedehnten Hochflachen des Basalts und Buntsandsteins sind 
getrennt durch den von Nordwesten nach Siidosten streichenden, geo- 
logisch sehr bemerkenswerten L au terb ach er G raben , eine Bruch- 
spalte, die in dem Fuldaer Graben ihre Fortsetzung findet. In diese 
Muldę sind die beiden anderen Formationen der Trias — der weifigraue 
Muschelkalk und der bunte Keuper — abgesunken und liegen jetzt 
statt iiber dem Buntsandstein neben ihm, durch ihre mannigfaltige und 
bewegte Form die Landschaft im Kleinen gliedernd. Nehmen wir noch 
den gelben Lóft hinzu, der sich ais Ankómmling in geringer Aus- 
dehnung aus dem schwarzen Verwitterungsboden des Basalts und dem 
rotbraunen des Sandsteins heraushebt, oder sich mit ihm vermischt, 
so springt der Reichtum an Form und Farbę unsrer Landschaft in 
die Augen.1)

Nur im Gehangeschutt der Berge allerdings konnen die Farben 
des Untergrundes dem Auge aus der Ferne schon sichtbar werden;

!> Das geringe Vorkommen von schwarzem Jura <Lias> und tertiaren Sanden 
und Tonen sei nur beilaufig erwalint.

Fedde, Rep. Beifi. CXII. 1
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denn dort breiten sich — zuweilen durch Raine mit Hecken getrennt — 
die Acker aus, die nach der Hóhe zu oft sehr steil gelegen, an den 
Wald grenzen, der die Gipfel der Berge in Griin kleidet. Dabei steht 
das frische Griin der Buchenwalder des Basaltgebietes in wirksamem 
Gegensatz zu dem diisteren Farbenspiel der Kiefernwalder auf Bunt- 
sandsein. —

Von den Wiesengriinden der durch Alluvionen zum Teil aus- 
geebneten Talniederungen der L au ter , der A lt fe l l  und der S ch litz  
in etwa 250 m Hóhe tasten sich die schmalen Bander der Bergwiesen 
an den Zuflussen der Bache nach oben, um in kurzrasigen Triften aus- 
zuklingen, oder dem Wald Raum zu gcben. Die Vielgestaltigkeit des 
Reliefs unsrer Landschaft, die zahlreichen Gesteinsarten und in kli- 
matischer Hinsicht die Lagę im Regenschatten des Vogelsberges be- 
dingen eine gleiche Mannigfaltigkeit des Pflanzenkleides, floristisch wie 
pflanzensoziologisch nicht minder von Bedeutung.

2. Die florislische Durchforschunjj der Lauterbacher Gegend 
in der Vergangenhcit.

Man sollte annehmen, dal3 die Flora unserer Gegend aus den ge- 
nannten Grunden gut durchforscht sei. Dem ist aber nicht so. In den 
Floren von H eyer-R oC m an n  und von D osch -Scrib a  wird Lauter- 
bach nur zwei- oder dreimal ais Fundort genannt (Spilger). Die 
Flora von Hessen-Nassau von W igand verzeichnet die Fundorte von 
68 Pflanzen aus der Gegend um Lauterbach und Schlitz. Nach der 
Schrift; Ubersicht der Laubmoose des Groftherzogtums Hessen von 
E. Wiirth, Darmstadt, 1888, haben die Forscher Sol m s-L au b ach  
und O eser in der Gegend von Schlitz 19 verschiedene Moosarten ge- 
funden. Erst Professor Dr. Sp ilger hat sich ernstlich um die Durch- 
forschung der Lauterbacher Gegend bemiiht. Er konnte 1928 in dem 
Bericht der Oberhessischen Gesellschaft fiir Natur- u. Heilkunde ais 
„Beitrage zur Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt“  die „ F lo r a  
R ie d e s e lia “  veróffentlichen. Ihr Studium hat mich zu eingehender 
Beschaftigung mit der heimischen Pflanzenwelt veranlafit. Die genannte 
Flora schrieb ein Physikus der F re ih e rrn  von R ie d e se l in den 
Jahren 1744—47. Sie umfafst 400 Bliitenpflanzen und Gefaflkrypto- 
gamen. S p ilg e r  erganzt in seinen „Beitragen usw.“  die Sammlung 
R itte rs  mit 184 Arten und macht lehrreiche Bemerkungen iiber die 
Floristik, die Pflanzengeographie und das Klima der hiesigen Gegend. 
Dem Verfasser schliefilich war es móglich, die Pflanzenliste auf iiber 
700 Arten (Phanerogamen und Gefafikryptogamen) zu erweitern, doch 
ist er sich bewuftt, dah das letzte Wort hierbei noch nicht gesprochen 
ist und gelegentlich immer noch weitere Arten aufgefunden werden 
kónnen.

Wichtiger ais eine móglichst vollstandige Pflanzenliste einer Ge
gend erscheint in neuerer Zeit die Frage der Abhangigkeit der Pflanze 
von der Umwelt, ihre Stellung zur Gemeinschaft, ihre Organisation oder 
Vergesellschaftung. Damit ist die pflanzensoziologische Behandlung 
des gestellten Themas einer Yegetationsbesprechung gegeben.
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3. Die Art der Untersuchung (Untersuchungsmethode).

Ais begriffliche Einheit tritt in der Pflanzensoziologie allgemein 
die A ssoziation  auf. Eine bestimmte Artenzusammensetzung und 
ein einheitliches Geprage (Physiognomie) charakterisieren sie. Sie ent- 
steht und vergeht durch das Spiel der Umweltbedingungen, die somit 
den Lebenshaushalt (die Ókologie) der Assoziation bestimmen. Ais 
solche Standorts- oder Umweltfaktoren gelten: I. das Klima, 2. der 
Boden und das Relief, 3. der Einflufi der lebenden Umwelt (biotische 
Faktoren).

Bei der soziologischen Erforschung der heimischen Pflanzenwelt 
gilt es zunachst, homogene, d. h. floristisch und ókologisch einheitliche 
Vegetationsflachen zu erkennen. Von den Probeflachen sind nun 
Florenlisten anzulegen. Dabei ordnet man dieeinzelnen Pflanzenarten 
nach Schichten, wie diese in der Natur auftreten. Besonders fur den 
Wald ist diese Art der Aufzeichnung angebracht. Man unterscheidet: 
I. Baumschicht von iiber 6m  Hohe, 2. Strauchschicht von 2—6 m  
Hóhe, 3. Krautschicht von 0,03—o,8o m Hohe, 4. Bodenschicht, 
niedriger ais 3 cm Hóhe. Bei der Untersuchung geht man die aus- 
gewahlten, meist ąuadratischen Probeflachen ab und kennzeichnet sie 
an den vier Ecken. Noch klarer wird die Abgrenzung durch eine Leine. 
Die Grófie der Probeflache schwankt im allgemeinen zwischen 1 und 
100 qm. — Fiir alle Pflanzenarten eines untersuchten Einzelbestandes 
wird zahlenmaflig die Haufigkeit und der Grad der Bedeckung an- 
gegeben. Das geschieht in der Praxis durch eine Zahl, die aus einer 
kombinierten Schatzung der Abundanz und Dominanz hervorgeht, 
nach folgender Skala:

+  =  sparlich vorhanden,
1 =  Yje—1/8 der Bodenflache deckend,
2 =  Vb >’ ”  >>
3 =  [a /z ) j i i

4 — —SU >» 11 11
5 — !a t 11 11 11

Jede Assoziation ist physiognomisch gekennzeichnet durch diejenigen 
Arten, die in ihr konstant sind, d. h. die man im allgemeinen in gleich- 
artigen Bestandsaufnahmen antrifft und die den Assoziationen damit 
das Geprage geben, sie von anderen Gesellschaften aufierlich unter- 
scheiden. Zu diesen Charakterarten gesellt sich die gróBere Zahl 
der Begleiter, die nicht streng an eine Gesellschaft gebunden sind, 
sondern mehr oder weniger zufallig auftreten.

1'



4
K a p i t e l  I.

Die ókologischcn Faktoren (L mwcltbedingungen).

1. Das Klima.
Wie iiberall, so bestimmt auch bei uns das Klima mit seinen 

Temperatur- und Niederschlagsverhaltnissen den Vcgetationscharaktcr 
unserer Landschaft.

a) Die T em peratur.
Man bezeichnet zuweilen die Nordostecke Oberhessens mit dem 

Vogelsberg ais „h e ss isc h e s  S ib ir ie n “ . Was ist daran richtig?
Erinnern wir uns zuerst daran, dafi ebenso wie mit zunehmender 

geographischer Breite die Temperatur auch mit steigender Meereshóhe 
abnimmt. Es betragen nach den klimatologischen ArbeitenDr. Kefi- 
lers und H. R iih ls (siehe Literaturverzeichnis), auf dereń Angaben und 
Tabellen ich mich im folgenden in der Hauptsache stiitze, die mittleren 
Jahrestemperaturen von:

Mainz 87 m iiber Meereshóhe 10,2°
Schotten 274 m „ 8,3°
Lauterbach 292 m „ 7.7°
Herchenhain 639 m „ 6,3°

Zwischen der mit am niedrigsten gelegenen Stadt Hessens (Mainz) 
und dem hochst gelegensten Dorfe Oberhessens (Herchenhain) nimmt 
somit Lauterbach nach Lagę und Temperatur eine Mittelstellung ein. 
Suchen wir uns aus Hohen- u. Temperaturdifferenz zweier Stationen 
eine Zahl, die uns den Temperaturfall beim Aufstieg um ioo m angibt 
(Tempcraturgradient), so koinmen wir zu nachstehender Tabelle: 
A b n ah m e der T em p eratu r m it d e r H ó h e f i i r je  ioom  Hohen-

untersch ied .
Mainz—Herchenhain o j
Mainz—Lauterbach 1,22
Lauterbach—-Herchenhain 0,4

Daraus wird ersichtlich, dafi die Abnahme der Temperatur 
zwischen Mainz und Lauterbach auf je 100 Meter mit der Zahl 1,22 
verhaltnismafiig hoch ist, wahrend sie zwischen Lauterbach und Her
chenhain nur ein Drittel davon (0,4) ausmacht; mit anderen Worten, 
wir stehen in Lauterbach dem Hohenklima nahe. Diese Erscheinung 
hat ihren Grund in der ungunstigen Lagę Lauterbachs und seiner Um- 
gebung am nordlichen Abhange des VogeIsberges. Die meist kalten 
Nord- und Ostwinde haben freien Zutritt zur Landschaft (vergl. Schwa- 
bisch-Bayrische Hochebene). Gehen wir dagegen nach Schotten an 
die „Sonnenseite" des Vogelsberges, dann finden wir bei einer ahn- 
lichen Hohenlage (Differenz 18 m) einen Jahresdurchschnitt von 8,3°.

T a g e sm itte l der T em p eratu r fur die einzelnen Monate 
_____________  (nach K e filer und Riihl).________________

Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Mainz
Lauterbach
Schotten
Herchenhain

1,6
—0,8
-0 ,3
—2/8

2,7
0,6
0,8

-1 ,5

6,0
3,7
4,2
2,1

9.7
7.0
7.7
5.1

15,2
12,1
13,1
11,0

17.6
14.7 
15,5 
13,2

19.4
16.5 
16,9 
15,4

18,3
15,5
16,0
14,8

14.8 
12,0 
13,0
10.9

10,0
7.4
8.4 
7,0

4,6
■2,7
3,1
1,4

2,8
1,2
1,3

-0 ,8
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An der Tabelle fallt zunachst auf, dafi die mittleren Temperaturen 

in den hóheren Lagen wahrend des ganzen Jahres hinter denen der 
Ebene zuriickbleiben. Weiterhin ist ersichtlich, daft bei Mainz die 
mittlere Temperatur samtlicher Wintermonate mit mindestens 1,6° iiber 
dem Nullpunkt liegt; bei Lauterbach liegt sie nur im Januar — an 
einem einzigen Monat —• um —o,8°, und bei Herchenhain gar zeigt das 
Thermometer an drei Monaten Frost bis durchschnittlich —2,8° an.

Auf die sehr bemerkenswerte Tatsache des Zuriickbleibens der 
Erwarmung des Vogelsberges gegeniiber der Ebene im FYiihjahr oder 
der Temperaturabnahme wahrend dieser Jahreszeit nach der Hóhe zu 
sei nur kurz hingewiesen. Eine friihzeitige Entwicklung der Vegetation 
in den hoheren Lagen wird damit verhindert. — Im Herbst dagegen 
liegen die mittleren Monatstemperaturen fur den September fur alle 
Stationen betrachtlich iiber dem Jahresdurchschnitt und im Oktober 
nur wenig darunter bezw. dariiber (Herchenhain!). So erscheint auch 
hier die alte Weisheit zahlenmafiig erhartet, daG der Friihling im Ge- 
birge kalt, der Herbst aber verhaltnismaGig gelinde ist.

A bso lutes M axim um  u. Minimum (1901— 22 nach K eftler u. Riihl)
(1929 vom Verfasser).

(Die hochste und tiefste Temperatur).
Absol. Maximum Absolutes Minimum

1901 — 1922 1929
Lauterbach 35,7° —25,1° — 26,6°
Schotten 34,6° — 19,6° —23,6°
Herchenhain — — —25,1°
Mainz — — —21,8°

Wahrend diehóchsten Temperaturen von Lauterbach und Schotten 
nur um l°  voneinander abweichen, unterscheiden sich die Kaltepunkte 
um nicht weniger ais 5° (1901—22) und liegen fur Lauterbach tiefer ais 
fur Herchenhain, besonders in dem kalten Winter von 1928—29. Es 
erscheint kaum glaublich, wenn man danach behaupten muG, in Lauter
bach sei es oft kalter ais in Herchenhain. — Auch die Schwankungen 
in der Temperatur zwischen Tag und Nacht sind bei uns ganz betracht
lich. Kefiler berechnet fur Lauterbach im Jahresmittel eineSchwankung 
von io° zwischen der wannsten und kaltesten Stunde des Tages. Von 
drei Monaten abgesehen, kónnen das ganze Jahr iiber Schwankungen 
von mehr ais 200 auftreten. An einem Septembertage wurde sogar eine 
solche von 290 beobachtet. Die hochste in Lauterbach gemessene 
Temperatur war 35,7°, die niedrigste — 26,6°, also ein Unterschied von 
rund 62°!

Wichtig fur die Entwicklung des Pflanzenwuchses einer GegencI 
ist der Zeitpunkt, da die letzten Fróste im Friihjahr enden und die 
ersten im Herbste wieder einsetzen, aufierdem ist die schneefreie Zeit 
von Bedeutung, und schlieGlich spielt die ganze Vegetationszeit (im 
allgemeinen die Zahl der Tage mit einem Tagesmittel iiber io0) eine 
Rolle. Dazu gibt uns KeO ler folgende lehrreiche Tabelle, die ich zum 
Teil (*) erganze:
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Lauterbach Schotten
Zahl der Sommertage 1 ) ............................. 32 25
Zahl der Tropentage 2 ) ......................... 16* 3*

„  „  Frosttage 3 ) ..................... 1 14 «7
„  » Eistage 4 ) ......................... 21 19

Volle Vegetationszeit.............................. 147 162
Mittlere frostfreie Z e it .............................. 139 179
Absolute frostfreie Z e i t ......................... 94 124
Mittlere schneefreie Z e i t ......................... 194 198
Wann letzter Frost im M itte l................. 13. Mai* 30. April
Wann erster Frost im M itte l................. 14. Okt.* 24. Okt.
Wann trat der absolut letzte Frost ein? . 9. Juni 24. Mai

»  M )) ClSte j) 71 • . 12. Sept. 26. Sept.
1) Maximum > 25° C.
2) 30° C.
3) Minimum < ou C.
4) Maximum < o° C.

Lauterbach hat nach dieser Zusammenstellung mehr tropische 
Tage und Eistage, weniger yegetations- und frostfreie Tage ais Schotten. 
Die Fróste liegen im Fruhjahr etwa io Tage spater und im Herbst um 
die gleiche Zeit fruher.

Die Tcmperaturverhaltnisse iiberschauend, kann man sich dem 
Gedanken nicht verschlieGcn, dcm S p ilg e r  in seiner Bearbeitung der 
Flora Riedeselia S. 47 Ausdruck gibt, daG das Lauterbacher Klima 
„einen gewissen kontinentalen Einschlag11 besitzt mit verhaltnismaGig 
heiGen Sommern und kalten Wintem.

Diese mehr óstliche Klimaneigung gilt auch nur fur das freie Land. 
Im Wald, der in unserer Gegend einen groGen Raum einnimmt, sind 
die Jahres- und Tagesschwankungen geringer. Sein Klima nahert sich 
im Gegensatz zum waldfreien Gebiet mehr dem ozeanischen oder 
atlantischen Klima. Das Vorkommen verschiedener nordischer und 
atlandischer Pflanzen wie Erica tetralir, Teucrium scorodonia, Trollńis 
europaeus, Tricntalis europaea, Ranunmlus hederacews in unseren Wal- 
dern und feuchten Waldwiesen stiitzen diesen Gedanken.

b) D ie Ni ed ersch lag sverh a ltn isse .
Jah re sm itte l in mm.

Mainz Schlitz Lauter-
badi Friedberg Schotten Herbstein Greben-

hain
Herchen-

hain
535 612 619 626 839 961 | 1017 I I I3

Auf den ersten Blick fallt auf, daG es im Gebirge mehr regnct ais 
in der Ebene. In Grebenhain fallen im Jahr doppelt so viel Nieder
schlage ais in Mainz; im Oberwald gar zahlt der Regenmesser iiber 
1200 mm Niederschlage. Begriindet sind diese Verhaltnisse durch den 
„Steigungsregen“ . Die Wolken regnen sich an der Windseite (West- 
u. Siidwestseite) des Vogelsbergs zum gutcn Teil aus. Die dem von 
herrschenden feuchten Westwind abgekehrte Seite kommt dann in Be- 
zug auf Niederschlage zu kurz. Die Gegend um Lauterbach und
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Wie verteilen sich nun die Niederschlage auf die einzelnen 
Monate? Das zeigt die folgende Tabelle:

Schlitz bis nach Fulda hin liegt demnach im Regenschatten des Vogels-
berges und erhalt allgemein etwa 30% Niederschlage weniger ais die
Siidwestseite des Gebirges.

V e rte ilu n g  der N ied ersch lage  auf die einzelnen M onatein  mm
(nach KeCler).

Jan. Febr. Marz April Mai Juni

Lauterbach 51,9 0 1 ,6 4 5 ,3 4 4 ,8 52,4 56,1
Herchenhain 108,7 85,5 89,6 7 5 ,7 76,7 7 5 ,0

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Lauterbach 56,6 61,8 46,5 50,5 47,i 65,1
Herchenhain 92,8 102,7 81,4 94,9 98,9 128,0

Fette Zahlen =  Monate mit hoher Regenmenge 
Kursiv-Zahlen =  „  „ niedriger „

Wir erkennen aus dieser Aufzeichnung zwei Hauptregenzeiten, 
eine im Dezember, die andere im August. Verhaltnismafiig trocken 
ist es im Vorfriihling (Februar—April) und im Spatherbst (November).

c) D ie W indę.

Auf ihre Bedeutung wurde in Vorstehendem schon hingewiesen. 
Entsprechend der Lagę zum Atlantischen Ozean wehen bei uns in der 
Hauptsache — zu 6/i0 im Ja h r— Siidwestwinde; sie bringen im all- 
gemeinen den Regen. Zu 3/ 10 wehen Nordostwinde, die meist trockenes 
und im Winter kaltes Wetter anzeigcn. An der Neigung vieler frei- 
stehender Baume, namentlich an alten Obstbaumen, kann man die 
Hauptwindrichtung des Jahres gut ablesen.

d) P h an ologisch es.

Anstatt das Klima mit Instrumenten zu messen, kann man auch 
aus seiner Wirkung auf die Pflanzenwelt Schliisse auf es tun. Schritt 
fur Schritt entwickeln namlich die Pflanzen mit zunehmender Warme 
beim Einzug des Lenzes ihre Blatter und Bluten, vom Schneeglockchen, 
das den Reigen im zeitigen Fruhjahr eróffnct, bis zur Herbstzeitlose, 
die ihn im Spatjahr beschliefit. Die jahrlichen Entwicklungsstufen des 
Pflanzenlebens, der zeitliche Eintritt von Bluhen, Belauben, Fruchten 
und der Ernte beschaftigen die Phanologie. Nach ihr wird der friihere 
oder spatere Friihlingseinzug in einer Gegend gekennzeichnet duich 
das entsprechcnde Aufbliihen einer bestimmten Pflanzenart. Grund- 
legend in dieser Hinsicht fur Hessen sind die Arbeiten von Professor 
Ihne (siehe Literaturverzeichnis). Sein ,,Fruhlingsdatum fallt ungefahr 
zusammen mit dem Anfang der Apfelbliite und der Belaubung der 
Stieleiche11.



Dieses Fruhlingsdatum liegt: 
in Mainz und an der BergstraGe . . . .  zwischen dem
in der Wetterau....................................  „ „
in der Stadt Lauterbach, in den Talern der 

Schlitz, der Fulda, der Antrift (b. Stock- 
hausen) und im Lauterbacher Graben ,, „

im iibrigen Gebiet um Lauterbach u. Schlitz „ ,,
im hohen Y o ge lsb erg ........................  ,, „

2 1.— 24. April; 
29. 4 —2. 5.;

7.— 10. Mai: 
I I .— 14. Mai; 
19.— 22. Mai

und spater.
VerhaltnismaGig warm sind also die Taler der Fulda und Schlitz, 

die Gegend um Stockhausen und der Lauterbacher Graben. Dort 
wachst auch noch gutes Obst, wahrend es auf den Hohen nicht mehr 
so recht gedeihen will.

2. Der Boden.
Der Boden ais Erdkrume iiber der Gesteinsmasse des Unter- 

grundes steht ais Produkt der Verwitterung in der Hauptsache unter 
dem EinfluG des Klimas. Es muG jedoch die Tatigkeit der Pflanzen 
und der Tiere (namentlich der Kleinlebewesen) hinzukommen, die den 
Boden verarbeiten, zersetzen und umformen, sodaG er bei geniigender 
Warme und Feuchtigkeit standig in Bewegung erhalten wird. Dabei 
entwickelt er sich auf einen Endzustand hin, den man Bodenreife nennt. 
Bei unseren humiden Klimaverhaltnissen (die Verdunstung ist geringer 
ais die Niederschlage) findet — von den Grundwasserbóden der Tal- 
niederungen abgesehen — zudem eine standige Auswaschung der 
mineralischen Stoffe in den oberen Schichten statt und eine ent- 
sprechende Einschwemmung in die tieferen Bodenlagen, sodaG man 
von einem nahrstoffarmen Auswaschungs- und einem darunterliegenden 
angereicherten Einschwemmungshorizont sprechen kann. Dieser Fali 
tritt besonders deutlich bei den Buntsandsteinbóden in Erscheinung, 
da sie der Auslaugung in hohem MaGe unterliegen.

a) D er K alkbod en .
Soweit der Muschelkalk in Frage kommt, hat bei uns der untere 

Muschelkalk oder Wellenkalk die gróGte Ausdehnung. Dieser Kalk 
zerfallt leicht und laGt die Feuchtigkeit rasch in seinem Gestein ver- 
sickern. Der Kalkboden trocknet darum im Hochsommer oberflachlich 
stark aus und gibt zudem in seiner wellig bewegten Form dem Acker- 
bau im allgemeinen nur in tieferen Lagen Raum.

Um so licber sieht der Pflanzenfreund die bei Mus und Maar aus- 
gedehnten Triften, die fur ihn standige Anziehungspunkte bedeuten, 
weil sie Pflanzenarten beherbergen, die sonstwo bei uns kaum anzu- 
treffen sind.

Der Kalk zeigt gegen Saure eine starkę Pufferung. Damit ver- 
zógert er eine friihzeitige Auslaugung und Versauerung des Bodens. 
Somit finden auf ihm die saurefeindlichen sogenannten „Kalkpflanzen“ 
ihr Fortkommen. Nahere Angaben iiber diese Pflanzen finden sich bei 
der Besprechung des Mesobrometums. Ais Waldboden ist der Kalk-
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boden mit seiner gunstigen Krumelstruktur, seiner vorteilhaften Durch- 
liiftung und Wasserfuhrung hervorragend geeignet. Namentlich die 
Buche findet auf ihm optimale Lebensbedingungcn.

b) Der B u n tsan d ste in b o d en .

Gegeniiber dem Kalkboden ist der Buntsandsteinboden bekannt- 
lich sehr unfruchtbar, da er fast nur aus Quarz besteht. Durch den 
Mangel an verwitterbarenMineralienhater nurgeringe mineralischeKraft 
und ist somit arm an Nahrstoften. Grofie Wasserdurchlassigkeit und 
geringe Wasserkapazitat machen ihn trocken, wahrend die Erwarmung 
durch diese Eigenschaften begunstigt wird. Da der Kalk in diesem 
Boden fehlt, so zeigt er nur geringe Pufferung, wird Ieicht ausgelaugt 
und versauert in seinen oberen Lagen. Die Wegfuhrung des Eisens 
aus der oberen Bodenschicht laflt diese bleich (heli) erscheinen. Damit 
erhalten wir den Bleichsand oder Podsolboden (Podsol = Asche). — Dem 
Buntsandsteingebiet fehlen ausgedchnte Wiesenflachen und Triften, und 
ein grofler Teil ist mit der anspruchslosen Kiefer bedeckt.

Im Unterwuchs des Kiefernwaldes stellen sich die saureliebenden 
Kiefernbegleiter ein. — Auch auGerhalb des Waldes kónnen nach dem 
Gesagten ais bodenstete Buntsandsteinpflanzen die kalkfliehenden Arten 
gelten, auf die bei der Behandlung der Pflanzengesellschaft der kalk- 
armen Getreideacker naher eingegangen wird.

Wenn beim Buntsandstein die Zufuhr des Wassers seine Ab- 
leitung ubersteigt oder der Boden auf ein er schwer durchlassigen Lehm- 
oder Tonschicht sitzt, so fiihrt das zu dauernder Vernassung oder Ver- 
sumpfung, und es entsteht der M olkenboden. Diese Stellen sind 
nicht selten in Wiesen und Waldern des Buntsandsteingebietes. Dort 
entwickeln sich dann das Goldcne Frauenhaar (.Polytrichum commune) 
und die Torfmoose (Sphagnaceen) in iippiger Pracht zu schwellenden 
Polstern und bilden Torfschichten, zwar in geringer Ausdehnung, aber 
zuweilen in einer Machtigkeit bis zu einem Meter und dariiber.

c) D er B a sa ltb o d e n .

Im Gegensatz. zum Buntsandstein enthalt der B as a lt keinen 
Quarz. Er besteht etwa zur Halfte aus Kieselsaure, die in Verbindung 
mit den Basen (Tonerde, Kalk, Magnesia, Kali und Natron) untl ver- 
witterbaren Silikaten auftritt, woraus schwere, nahrstoffreiche Boden 
entstehen. Der Basalt ist darum der geeignete Ackerboden. In den 
hóheren Lagen stockt auf diesem Boden der Buchenwald mit seiner 
charakteristischen Begleitflora.

Wo die Tiefgrundigkeit durch Abschwemmung gelitten hat und 
so die Anlage von Ackern erschwert ist, ziehen sich einschurige Berg- 
wiesen mit Schliisselblume (Prinnda), Kuckucksblume (Orchis) und 
Trollblume (Trollius) ins Tal; oder Triften ais Halbkulturen haben sich 
gebildet, die ais Hutweiden dienen. Einzelne alte Buchen oder Eichen 
verraten dort heute noch den fruheren Hutewald. Hier notiert man 
eine Pflanzengesellschaft, die dem Halbtrockenrasen der Kalktriften 
ahnlich ist.

Fedde, Rep. Beih. CX1I. 2
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d) D e r L oG b od en .

Der LóG , ein feiner Mineralstaub, der seine Entstehung den 
Witterungsverhaltnissen der Eiszeit verdankt, darf in unserer Gegend 
{nach Schottler) nicht mit demjenigen der Wetterau verwechselt 
werden; denn er ist durch die Niederschlage — namentlich im Vogels- 
berg —j vóllig entkalkt und steht in seinem Nahrstofłreichtum zwischen 
dem Basalt- und Buntsandsteinverwitterungsboden. Auch neigt er zur 
Versauerung und Podsolierung. Daher trifft man auf ihm vielfach 
Hutweiden mit magerem Graswuchs. Wo der Lóslehm (Verwitterungs- 
produkt des LóG’) dem Basalt, Buntsandstein oder anderen Bodenarten 
beigemischt ist, da verbessert er namentlich durch seine physikalischen 
Eigenschaften (geringe KorngróGe, kolloidale Beschaffenheit) den Boden 
und macht ihn ergiebig fur den Ackerbau.

e) D e r  K e u p e r .

Der K eu p er, der das oberste Drittel der Trias bildet, findet 
sich im Lauterbacher Graben bei Maar und vor allem bei Angersbach, 
■ wo er die Talmulde nach Landenhausen ausfullt. Da er — besonders 
der farbige Mittelkeuper — leicht verwittert und neben Sandstein aus 
Tonen und Mergeln besteht, die kaikhaltig sind, so ist er ais Ackerland 
geeignet; darum sind auf ihm Triften mit der Trockenrasengesellschaft 
nicht haufig.

3. Die biotischen Faktoren.
Unter den biotischen Faktoren versteht man den EinfluG von 

Pflanze, Tier und Mensch ais Einwirkung der lebenden Umwelt auf das 
Pflanzenkleid der Umgebung.

Die Pflanzen an sich beeinflussen sich gegenseitig in erster Linie. 
Da sie an den Ort gebunden sind, herrscht naturgemaG gerade unter 
ihnen ein scharfer Konkurrenzkampf, iiber der Erde um das Licht, 
ebenso wie um die Nahrungsstoffe im Boden. Daraus ergibt sich im 
Zusammenleben der Pflanzen zuletzt eine gewisse Anpassung und 
gegenseitige Duldung, die ihren auGeren Ausdruck in einer Schichtung 
im vegetativen Aufbau (Baumschicht, Strauchschicht, Bodenschicht) 
findetj dazu kommt eine Wrteilung des Wurzelsystems in verschie- 
denen Tiefen des Bodens. Verschiedene Pflanzengesellschaften sind 
das Ergebnis dieser wechselseitigen Beziehungen.

Die Tatigkeit der Tiere erwahnte ich schon bei der Bodenbildung, 
die wiederum von Bedeutung bei der Zusammensetzung der Pflanzen- 
decke ist. Vielfach bewirken Vogel, Ameisen und andere Tiere durch 
Verbreitung der Samen und Friichte eine Erweiterung des Wohnraumes 
mancher Pflanzen. Der Eichelhaher z. B. sat bei uns die Eicheln aus, 
der Krammetsvogel sorgt fur die Verbreitung des Wachholders. — 
SchlieGlich sind noch die VerbiGformen an Baumen und Strauchern zu 
erwahnen, die durch Rehe und Weidetiere an Fichten, Kiefern und 
manchen Laubbaumen sich bilden. Die Gewachse werden dadurch 
eine gewisse Zeit in ihrem Hóhenwachstum gehindert und ihre Aus- 
breitung damit auf Triften und Ódland in Frage gestellt. Wacholder
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und Schlehdorn widerstehen unter den Holzgewachsen noch am besten 
dem Zahn der Weiaetiere. — Jungę Baumpflanzen im Wald bestreicht 
man zum Schutz vor VerbiG durch Rehemit Teer und anderen Mitteln.
— Eine Beweidung des Waldes wie in friiherer Zeit kommt im all- 
gemeinen bei uns jetzt nicht mehr vor.

Zuletzt ist noch die Frage zu stellen: wie hat das Pflanzenkleid 
unserer Heimat ausgesehen, ais der Mensch noch nicht mitbestimmend 
eingegriffen hat? Unter dem EinfluG der derzeitigen Klimaverhaltnisse 
ist unsere Gegend sicherlich nahezu ganz mit Wald bedeckt gewesen. 
Die ersten Spuren menschlicher Tatigkeit sind bei uns fur die Bronze- 
zeit nachgewiesen; zahlreiche Hiigelgraber auf den Bergen beweisen 
das. Durch Brand, Beweidung und Rodung wurden dem Wald in den 
folgenden Jahrtausenden die ertragreichsten Gebiete abgerungen und 
zu Kulturland verwandelt. Kaum ein Fleckchen Erde befindet sich 
heute noch in urspriinglichem Zustand, unbeeinfluGt von Menschenhand. 
Auch heute noch wird in unserer Gegend kultiviert. Durch die MaG- 
nahmen der Feldbereinigung und die Tatigkeit des Arbeitsdienstes 
wird ódes Heideland gerodet, Raine werden urbar gemacht, Hecken 
verschwinden, die letzten Siimpfe und Moorstcllen werden trocken 
gelegt.

Fallen so manche urspriinglichen Pflanzengesellschaften der Zer- . 
storung anheim oder werden bis auf kiimmerliche Reste eingeengt, so 
muG demgegeniiber auch wieder darauf hingewiesen werden, daG durch 
die Eingriffe des Menschen neue Gesellschaften entstehen, die bei uns 
nicht naturlich sind; z. B. der Nadelwald mit seiner Begleitflora, das 
einen groGen Raum einnehmende Kulturland der Acker mit seinen 
Unkrautgesellschaften, die Halbkulturen der Triften und schlieGIich die 
Fettwiesen mit ihrer buntcn Artenzusammensetzung in den Talern. 
Doch sind das alles kunstliche Dauergesellschaften, die beim Aufhoren 
menschlicher Tatigkeit sofort abgebaut werden durch Straucher und 
Baume ais Pioniere des Waldes.

Erst das Zusammenwirken all der genannten Faktoren (Klima, 
Boden, Mensch, Tier und Pflanze) schafft die Pflanzendecke, wie sie 
sich heute dem Auge darbietet, und die in ihrer Vielgestaltigkeit im 
folgenden naher beschrieben werden soli.

K a p i t e l  II.

Die Yegctationseinheiten (Pflanzengesellschaften) 
der Lauterhaclier Gegend.

I. D er S e c a lin io n -V e rb a n d .
(Verband der Unkrautgesellschaften der Getreideacker).

Wenn nachstehend die Assoziationen in ókologisch-soziologischer 
Progression besprochen werden sollen, so heiGt das, daG die Pflanzen
gesellschaften mit geringster Organisationshohe an den Anfang zu 
stellen sind. Zu solchen locker gefiigten Assoziationen zahlt allgemein

2*
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der Verband der Unkrautgesellschaften der Getreideacker. Die Un- 
krauter dieser Acker sind meist Adventivpflanzen, die mit den Getreide- 
arten zu uns gekommen und vom jetzigen Kórnerfruchtbau abhangig 
sind. Ihm haben sie sich zumeist auch in ihrer Vegetationsperiode an- 
zupassen, und viele Arten miissen daher beispielsweise ihre Samen zur 
Reife gebracht haben, wenn die Frucht geschnitten wird. Da der Pflug 
jahrlich ihr Gefiige zerstort, so ist die grofte Zahl der Therophyten (Ein- 
jahrigen) in ihren Reihen verstandlich. Die ubrigen Arten trotzen der 
Vernichtung entweder durch tiefgehende Wurzeln (Girsium cirrense, 
Ackerdistel, Tussilago farfnra, Huflattich) oder durch gutes Regenera- 
tionsvermógen der vom Pflug oder der Hacke zerschnittenen Teile 
(Agropijnim repens, Quecke, Concolculus circensis, Ackerwinde). Die 
Erdpflanzen (Geophyten) unter ilinen bilden Knollen oder Zwiebeln aus, 
die der Pflug nicht erreicht (Orifjea nrrensis, Acker-Gelbstern, Allinm  
vineale, Weinbergslauch); andere schliefllich dehnen ihre Vegetations- 
periode auch auf die ungiinstige Jahreszeit (Spatherbst und VorfruhIing) 
aus ( Veronica hederifolia, Efeublattriger Ehrenpreis, Stelkiria media, 
Huhnerdarm, Sclerantlms aunuus, Jahriger Knaul, Erodium cicutarium , 
Reiherschnabel).

Die Artenliste der Gesellschaft auf kalkhaltigem Boden unter- 
scheidet sich wesentlich von derjenigen auf kalkarmem Boden. Man 
hat darum allgemein den Verband in zwei Gesellschaften gegliedert:

1. Die Assoziation von Caucalis daucoides (Móhren-Haftdolde) und 
Scnndir. pecten reneris (Venuskamm) auf kalkreiclien Getreide- 
ackern.

2. Die Assoziation von Sclcranthus annuus (Jahriger Knaul) auf 
kalkarmen Getreideackern.

Die erste Gesellschaft bewohnt bei uns naturgemafi die Acker auf 
Muschelkalk, Keuper und Basalt, die zweite findet sich auf den Ackern 
des Buntsandsteins und des Lóft.

1. Die Unkrautgesellschaft der kalkreichen Getreideacker.
(Scandix-pectcn-veneris - Caucalis-daucoides - Assoziation).

Um die Gesellschaft in optimaler Entwicklung darzustellen, be- 
riicksichtige ich in der folgenden Listę nur die Getreideacker auf 
Muschelkalk. Auf Basalt und Keuper ist die Assoziation an Charakter- 
arten armer und bildet so einen Ubergang zu der Assoziation der kalk
armen Acker auf Buntsandstein.

Aufnahme I: Roggenacker bei Mus (Kalk), Neigung 20°, SO, 
Hohe: 350 m, Boden trocken, steinig, flachgrundig.

Aufnahme II: Weizenackeram MaarerKalkberg, Neigung 5 °, W, 
Hohe: 330 m, Boden tiefgriindig, frisch.

Aufnahme III: Weizenacker, Kugelberg b. Lauterbach (Kalk), 
Neigg. i5 0,O,Hohe: 320 m, Boden steinig, trocken.

Aufnahme IV: Gerstenacker am Maarer Kalkberg, Neigg. io ,̂ W, 
Hohe: 345 m, Boden flachgrundig, z. T. abge- 
schwemmt.
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A r t e n 1

A. C h arak te ra rte n :
I II III IV

T*) Delph. cons. + 2 2 +
,, Caucal. clauc. 3 + +
„  Lithosp. arr. + + +
„ Ranunc. arv. + + +
„ Melamp. arv.
„  Camel, satira +
„  Scand. pect. ren. +  
G Lath. tub.
H Galium tricome

B. B e g le ite r

+
+

+

+
+

+

G Conrole. ar v. 3 2 3 2
„ Cirsimn arv. i I 2 3
T  Polgg. conrolr. i 2 I i
„ Euphorbia ezigiia 2 + + 2
„  Galium aparine + I 2 4-
H Knautia arr. I + I +
T  Sinapis awensis + I + i
„  Sonchus asper + + 2 +
„  Sonchus arv. + + I +
H Cent. scabiosa I + + +
„ Achillea millefol. + + + +
T  Fum . officinalis + + + +
„ Paparer rhoeas I 2 +
„ Galeops. angustif. I + i
H Cainpan. rapunc. 2 + +
T  Polgg. ariculare 2 I 2
„ Paparer dubium + + +
„  Stachys awensis + + +
H Daucus carota I + +
T  C/ienop. album + 1 2
„  Agrost. spica venti + + +
„ Mg oso fis intenn. + + +
„ Viola tric. arr. + + +
H Tarax. officinale + + -r
T  Aethusa eynap. + + +
„ Veronica hedeiif. + + +
„ V. agrestis + + +
„ V. awensis + + +
,, Lamium amplex. + + +
■> l ic i a kirsuta + + +
„  Caps. bursa past. + + +
H Paninie, repens 
G Tussilago farfara

+
2

+ +
2

i s te  i.
I II III IV

T Thlaspi awense I 2
,, Agros tis mdgaris I +
H Mentha awensis I +
„ Falcaria r ir iiii i 4
„  Potentilla anserina 4 I

Centaurea cganus + 4
„  Lepid. eampestre 4 4
„ Sherardia arr. 4 4
„ Agrost. githago + 4
,, Euph. helioscopia 4 4
„ Lamps. communis 4 4
,, Stellaria media 4 4
,, Senecio mdgaris 4 4
H Ranunc. bulbosus 4
T Matric. inodora 4
,, Papacer argemone 4
»> Stachys annna i
H Patent; reptans 4
G A llm m  rineale 4
P P rim u s spinosa  

<Auslaufer>
4

T A nthem . tiuctoria 4
P R ubus  spec. 

(Auslaufer)
4

T Valerianella olit.
1) G eranium  dissect. 4
n G- colum binum 4

Broinus secalinus +
„  Br. sterilis 4
H Chrys. leucanth. 4
T Anagallis awensis 4  
G Poa compressa 4  
H Cnrtluus nutans 4  
T Erigeron canad. 4  
„ Vicia mi gust i folia  4  
,, Erigeron acer 4  
H Agrop. repens 4  
T Thlaspi perfoUat. 4  
„ Yeronicn triphyll. +
H Plant, lanceolata 4
G Sedum mnrimum 4
T  Raph. raphanistr. 4
T  Atiiple.r patiilum  +
„ Lamium purp. 4
G Gagea awensis 4

•> Lebensformen nadi Raunkiar: 
T • Therophyten (Einjahrige) 
G -  Geo pbyten  <ErdpfIanzen>

H » Hemikryptophyten <Erdschurfpflanzen) 
Ch -  Chamaephyten (Oberflacfienpflanzen)
P « Phanerophyten (Baume, Straucber>
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I II III IV

H Salvia rerłicillata +
„  Linaria rulgaris +
T  Geranium pusillum  +

T  Chenop. hybridum  
G Eąuisetum arcense 
T  Galeopsis tetrahit

Biologisches Spektrum: T =  66°/0, H =  2 1°/0, G =  io°/0,

II III IV
+
+
+

P =  3% .

Die Gesellschaft hat nur eine geringe Verbreitung in unserer 
Gegend, weil Aecker auf Muschelkalk nicht haufig sind und der 
Muschelkalk an und fur sich gegeniiber dem Basalt und Buntsandstein 
sehr zurucktritt. Trotzdem ist sie gut ausgepriigt, wie die Artenliste 
zeigt. Das mag seinen Grund darin haben, dafi auf den meist hoch- 
gelegenen trockenen und steinigen Kalkackern die Halmfruchte nicht 
sehr miichtig werden und den Unkrautern somit geniigend Lebensraum 
verbleibt. Auf Aeckern in tieferen Lagen ist die Gesellschaft darum 
nicht so vollzahlig zusammen.

Die Gesellschaft beherbergt ais Charakterarten eine Reihe warme- 
liebender Pflanzen, die bei uns auf Kalk ihr bestes Fortkommen finden, 
u. a. Caucalis daucmdes. Melampyram arrense, Sccmdix pecten reneris, 
Galium tricorne; dazu kommen ais Begleiter Paparer argemone, Gagea 
arrensis, Falcaria rudni und Anthemis tinctoria. — Sehr selten ist die 
siidliche Charakterart Scandix pecten reneris. Ich fand sie nur einmal 
in einigen Exemplaren in Aufnahme i an einem sonnigen trocknen 
Sudhang des Miiser Kalkberges. Lathyrus tuberosus wird zuweilen 
durch fremde Saat eingeschleppt und ist hier nicht heimisch. Den 
Quirlblattrigen Salbei (Salda rerłicillata) ais Ankommling traf ich 
aulJer in Aufnahme 3 auch auf einer Kalktrift (Hasenkuppel) bei Angers- 
bach. Vergebens suchte ich Adonis aesticalis und Specularia specrdum.

Der Bliitenaspekt zeigt besonders leuchtende Farben, wobei das 
Blau des Rittersporns und der Kornblume, das Rot des Acker-Wachtel- 
weizens und der Kornrade und das Gelb von Senf und Hederich mit 
all den verschiedenen Abtonungen ganz besonders in die Augen fallen.

Zuweilen bleiben ungiinstig gelegene Ackerstiicke nach der an- 
grenzenden Trift hin brach liegen, weil die Bearbeitung in trockenen 
Jahren nicht lohnt. Man kann dann die D egen eratio n  d e rP fla n -  
zen gesellsch aft beobachten und ihre Entwicklung zum Halbtrocken- 
rasen verfolgen.

Cbergang (Degradadoo) der Gesellschaft der kalkreichen Acker 
zuin Halbtrockenrasen.

Aufnahme i : Brachacker am Hasenkuppel bei Angersbach auf 
Muschelkalk.

Aufnahme 2: Brachacker unter dem Hainig (Basalt).
Aufnahme 3: Brachacker am Kugelberg (Muschelkalk).
Aufnahme i zeigt das Anfangs-, Aufnahme 3 mehr das End- 

stadium der Entwicklung.
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A r t e n l i s t e  2.

A. A ck erp flan zen I II III
I II III Dactylis glomerata + +

Agrostis spica venti 4 3 1 Plantago media + +
Lirsium  awense 3 2 + Ranunculus repem  + +
Cinaria w lgaris + 1 + Yerbascum łhapstis + +
Convolvulus awensis + + + Campanula rotundifolia + +
Vicia hirsuta 1 + Carduus acanthoides + +
Sonchus as per + + Tragopogon pratensis + +
Rumex crispus + + Hypochoeris radicata + +
JPotenłillci auserina + + Cenłanrea scabiosa + +
Galium aparine + + Cicltorium inłybus +
Picia cracca + Crepis mrens +
Polygonum atdcidare + Dianłhus deltoides +
Capsella bursa pasioris + Agrostis imlgaris +
Lampsana communis -L Lotus corniculatus +
Paparer rhoeas + Arena pubesrens +
Myosotis awensis + Aslragalus glycyphyllos +
Urt ica dioeca + Medicago lupulina 1
B. P flan zen  der W iese und Thg mus serpyllum +

der T r i f t : Brachypod. pinnatum +
Trifolium praiense + 1 2 Arena pratensis +
Chn/sanłh. lencantkem. + 2 1 Arrhenatherum elatius +
Taraxacum officinale + + 1 Poa prał. var. anguslif.
Achillea millefolium + + + Medicago falcata +
Hi/pericum perforatum + + + Brixa media +
Crepis biermis + + + Trisetum flarescens +
Trifolium minus 1 1 Bellis perennis +
Knautia awensis + +
Torilis anthriscus + + C. A b b au en d e (v) Strau cher.
Galium rerum + + v Prim us spinosa + + +
Bromus mollis + + v Rosa canina + +
Daucus carota + 1 v Rubus spec. + +
Holciis lanatus 1 2 v Crataegus oxyacantha +

V e r h a ltn is  der A ck e rp flan ze n  
zu den iibrigen hinzukom m enden Gewachsen.

Aufnahme I : 1 3 :18  =  1:1.4 .
Aufnahme 2: 9:23 =  1:2 ,5  5-
Aufnahme3: 7 :32  =  1:4,55.

Hórt das jahrliche Umpflugen auf, dann kommen anfanglich Windhalm 
(Agrostis spić,a venti) und Ackerdistel (Cirsium arrense) zur Herrschaft 
und verdrangen die Charakterarten der Gesellschaft zuerst. SchlieClich 
sorgen die Graser und Straucher fur den weiteren Abhau. Bei Bewei- 
dung geht diese Ackergesellschaft dann rasch in den Halbtrockenrasen 
der Trift iiber, wie das schon durch das Auftreten von Zwenke (Brachy- 
podium pinnatum), Wiesenhafer (Arena praiensis), Kammschmiele 
(Koeleria cristata), Kriechender Hauhechel (Ononis repens) u. a. deutlich 
zum Ausdruck kommt. — Fehlt die Beweidung, dann bildet sich die
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Hecke aus. An landwirtschaftlich nicht nutzbaren Hangen und Rainen 
behauptet sie darum bis heute das Feld.

2. Die UnkrautgeseUschaft der kalkarmen Getreideacker.

Aufnahme i : 
Aufnahme 2; 
Aufnahme 3: 
Aufnahme 4:

UCI IVdUV U
(Sderanthus-annuus-Assoziańon.) 

Kornacker b. Wernges, Buntsand stein, 
Kornacker am Hirscheberg, Buntsandstein, 
Haferacker am Vaitsberg, Basalt, 
Kornacker am Alton Berg, Basalt,

Hóhe: 330 m
H óhe:370 m
Hóhe: 320 m 
H óhe:380m

A r t e n l i s t e  3.

A. C h arakterarten :
I II III IV

T Seler, annwtts + + + +
II Spergula arrensis + + + +
JJ Alchem. arrensis + +

B. B eg le ite r
H AcMllea millefol. + + + +
T Cent. cyanus + + + +

Raphan. raphan. + + + +
JJ Thlaspi anonse + + + +
yy Caps. bursa past. + + + +
u Oalium aparine + + + +
G Conv. arrensis + + + +
JJ Cirsium arrense + + + +
T Viola tricolor + + +
JJ Agrost gith. + + +
JJ Veronica arr. + + +
JJ V. hederifolia + + +
yy V. triphyllos + + +
u Vicia cracca + + +
H Eamme. repens + + +
JJ Mentha arrensis + + ~ł~
T Agrost. spica venti -|- + +
JJ Chenop. album + + +

Gnaphal. nUgin. + + +
JJ Arenar. serpyllif. + + +

Lycopsis arrensis + + +
1 1 Etiphorb. heliosc. + + +
J J Folg gonu m arie. + + +
JJ Souclms asper + + +
JJ Vcronica agrest. + +
JJ Filago arrensis + +
yy Myosurus min. + +
H Taraxacum offic. + +
j j Cerastium arrense* + +

I II
H Trifolium repens + +
T Ca? urn carvi +
Ji Poty gon. conrolr. +
j; Sonehus arrensis +
yy Anayallis arr.
jj Rumex crispus +
jj Oateopsis tetrahit + +
j j Valerianclla dent. +
jj V. oliloria
j j Antirrhihurn oront.
G Tussilago farfara +
T H ałricaria cham. +
G Sednu1 maximum +
T Ticia tetraspe?-?na +

Kr odium cicutar. + +
H Linaria vulga?-is +
JJ Plantago major +

Rumex acetosella + +
T Atriplex patula +
j y Anthemis arrensis
J J Paparer rhoeas
> J Cer ust. tririale +
j J Stellaria media + +
JJ Shemrdia arr. +
> > Poa annaa +
Ch Veron. serphyll. +
T  Myosotis rersicol. +
J J Papar. argemone +
i 1 Sisymbr. thalian. +
yy Polygon. lapath. +
yy P. persicaria +
yy Anchusa officin. +
j j Teesdalca nudic. +
H Bnin . rulgaris +
T My os. arenar? a +
H Potent. anseriua +

HI IV

+
+

+
+ + 

+

+
+ + 
+ + 
+

+
+
+

+
+

+
+  +  
+  +  
+

+
 +
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I 11 III IV 1 11 III IV

G Eąuisetum arv. + T  Linaria minor +
T  Vicia hirsuta + „ Agrostis alba +
Ch Sagina procumb. + H Plant, lanceolata +
T  Myosotis arrensis + T Senecio rulgaris +
H Knautia arrensis + H Plantago media +
T  Aethusa cynap. + T  Stachys arrensis +
„ Melandr. album + T Trifolium arrense +
,, Spergularia rubra + H Centaurea scabiosa +
„  Draba rerna + T Pamunc. arrensis +
„  Hypochoer. glabra + „ Lithosp. a7've,nse +
„ Vicia angustifolia + „ Fttmaria officin. +
„ Galeopsis lada7i. + „ Euphorbia exigua +
„  Lampsana comm. + „ Trifol. procumb. +
H Daucus carota 4- „  Euphr. odo7itites +
T  Yicia rillosa +
Biologisches Spektrum: T II On .© o~

~ H =  17% , G =  5°/o» Ch =  2% •
Die Gesellschaft ist auf lehmigen und sandigen Aeckern mit 

Basalt oder Buntsandstein ais Unterlage in unserem Gebiet weit ver- 
breitet. Sie geht auf Basaltackern in die vorige Gesellschaft liber, wie 
das in Aufnahme 4 durch die Anwesenheit von Gentaurea scabiosa, 
Hanunculus arrensis und Lithospermum arverse angedeutet wird. Auf 
Buntsandstein dagegen entfernt sie sich von der Assoziation der kalk- 
reichen Aecker; den kalkfliehenden Arten unter den Ackerunkrautern 
wird hier Raum gewahrt. Es sind dies in erster Linie: Filago arrensis, 
1iaphałius raphanistrum, Spergida arrensis, Scleranthus annuus, F u - 
rnex cicetosella.

Da die Aecker auf Buntsandstein zur Herabsetzung der Boden- 
aziditat vielfach in neuerer Zeit gekalkt werden, so konnen gerade diese 
kalkfliehenden Arten im allgemeinen nicht mehr uberhand nehmen. 
Die Wirkung der verschiedenen Sauregrade auf die kalkfeindlichen 
Unkrauter konnte ich sehr deutlich an zwei nebeneinander liegenden 
Aeckern auf Buntsandstein beobachten. Wahrend der eine Acker — 
schon seit langem gebaut und gediingt — die typischen Buntsandstein- 
pflanzen nur in mafligem Deckungsgrad zeigte, bildeten auf dem an- 
deren Acker, auf dem noch vor 15 Jahren Kiefernwald stockte, Scleran
thus annuus, Spergula, arrensis und Rumex aeełosella Massenbestande. 
Die verhaltnismaftig hohe saure Bodenreaktion des Nadelwaldes zeigte 
sich hier also noch nach Jahren.

Wie die vorige, so steht auch diese Gesellschaft jahrlich unter dem 
Pfluge; darum ist ihre Zusammensetzung der vorhin besprochenen sehr 
ahnlich; nur der Kalkgehalt des Bodens trennt beide. Die hohe Zahl 
der Einjahrigen (AnnuellenJ ist auch bei der Gesellschaft der kalkarmen 
Getreideacker begreiflich.

Ihre Vertreter losen sich in der Vegetationszeit vielfach ab, sodafi 
vom Friihjahr bis zum Spatherbst, ja  in den Winter hinein, das Bliihen 
und Fruchten nicht aufhort. Im Lenz rufen die ersten warmen Sonnen- 
strahlen die niedrigen Unkrauter hervor: die Ehrenpreis- und Taub- 
nessel-Arten, das HungerblumcherjJJJra b a  rerna), Stenophragma thali-
Fedde, Rep. Beih. CXII. / f *  f

f ^  ' K J
3
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anum  u. a. Im Sommer folgt dann die Gruppe der Hochwuchsigen, die 
im Wettkampf mit dem Getreide ihre roten, gelben oder blauen Bluten- 
kelche dem Lichte entgegenstrecken, bis sie nach beendeter Samenreife 
von der Sense mitgefallt werden. Solange die Stoppeln nicht umgepflugt 
sind, treten manche kleinen Tiscligenossen wieder auf den Plan und 
fuhren uns in ihrem harten Lebenskampf ein Bild zaher Lebenskraft 
vor Augen, bis der Schnee sie deckt. In dem uberaus milden Spat- 
herbst und Vorwinter des Jahres 1934, wo in den Monaten November 
und Dezember kaum Frost auftrat, glaubte man sieli in den Sommer 
versetzt, wenn man zur Weihnachtszeit iiber die Felder ging und die 
vielen bluhenden Krauter sah. Ich notierte am 24. 12. jenes Jahres 
folgende zur Ackergesellschaft gehorende Arten:

a) v e re in z e lt  bluhend: 
Lamium amplexic.aide 
Lycopsis arcensis 
Raphanus raphanistrum 
Sinapis arraisis 
Erodium cictitarium 
Spergula arccrisis 
Spergularia rubra 
Cerastium pioniera tum 
Galeopsis tetrahit 
M ercurialis annua 
Arenaria serpy lii folia 
Taraxacuvi officinale 
Ranunculus acer

b) h a u fig  bluhend 
Stcllaria media 
Thlaspi arrense 
Lamium purpuram i 
Yeroniea arraisis 
Viola tricolor 
Seiiecio adgaris 
Scleranthus annuus 
Poa annua
Sisymbrium thalianum 
Crepis virens 
Achillea miUefolium

II. V e rb a n d  d e r  K n o te r ic h e  u n d  d e r  G an se fu B e .
(Polygono-Chenopodion-V erband).

1. Die Unkrautgesellschaft der Hackfruchtkulturen.
(Assoziation von Chenopodium polyspermum und Polygonum persicaria.)

A r t e n

A. C h arakterarten :
T  Polygonum persicaria 
„  Chenopodium polyspermum 
„  Chenopodium album 
„  Solanum nigrum  
„ Atriplex patula

B. B e g le ite r :
T  Anagallis arrensis 
„ Aethusa cynapium  
„  Alchemilla arrensis 
„  Anthemis arrensis 
„  Agrostis spica venti (steril)
„  Capsella bursa pastoris

i s t e 4.

T  Cerastium glomeratum 
„ Euphorbia hclioscopia 
„  Euphorbia peplus 
„  Erodium cicutarium  
„  Fum aria officinalis 
„  Gnaphalium idiginosum  
„  Galeopsis tetrahił 
„  Geranium molle 

Juncus bufonius 
,, Lycopsis arraisis 
„ Lampsana communis 
,, Lamium purpureum  
„  Lamium amplezicaule 
„  Matrimria chamomilla
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T  Matricaria inodora 
„  Myosołis arrensis 
„  Melandrium album 
„  Polygonum aciculare 
„  Polygonum conrolmdus 
„  Polygonum lapathifolium  
„  Poa annua 
„  Paparer rhoeas 
„ Raphanus raphanislrum  
„ Pumez acetosella 
„ Sherardia arrensis 
„ Spergula arrensis 
„ Setaria ciridis 
„ Scleranthus annuus 
„  Sonchus oleraceus 
„  Sonc/ius asper 
„ Senecio imlgaris 
,, Stellaria media 
„  Sisy mbrium thaliamnn 
„ Stachys arrensis

Biologisches Spektrum: T

T S i napis arrensis 
„  Thlaspi arven.se 
„ Veronica arrensis 
„ Vtronica agrestis 
„  Viola tricolor 
„ Picia Idrsuta

H Achillea millefolium  
,, Agropyrum repens 
„ Mentka arrensis 
„ Planłago major 
„ Plantago lanceolata 
„ liammculus repens 
„ Rumex crispus 
„ Taraxacum offtcitiale

G Conroleulus arrensis 
„  Cirsium arrense 
,, Eguisetum arnense 

Sedum mazimum

81% , H =  13% , G =  6%.

Die eine Gesellschaft dieses Verbandes stellt sich auf unseren 
Hackfruchtkulturen, den Kartofifel-, Runkel- und Riibenackern ein. 
Da sie ganz menschlich bedingt ist, zeigt sie uberall fast die gleiche 
Artenzusammensetzung. Noch mehr ais bei den Gesellschaften der 
Getreideacker offenbart hier das biologische Spektrum das Uberwiegen 
der Therophyten. Ein groficr Teil der Begleiter aus den Gesellschaften 
der Getreideacker bevólkert auch die Gesellschaft der Hackfrucht
kulturen.

Wahrend bei dem Verband der Unkrauter des Getreides die 
schónbluhenden Arten: Kornblume, Mohn, Rittersporn, Kornrade, 
Senf, Hederich zur Sommerzeit das Auge des Naturfreundes entzucken, 
zeigen die Charakterarten dieser Gesellschaft — Chenopodium- (Ganse- 
fu6-) und Polygonum- (Knóterich-)Arten — kaum irgend welchen 
Bliitenschmuck, ersetzen aber diesen „Mangel“  durch eine erstaunliche 
Samenentwicklung, ein Zeichen ihrer unheimlichen Fruchtbarkeit und 
Widerstandskraft im Kampf ums Dasein.

Ihre Hauptentwicklung verlegt die Gesellschaft in den Herbst, 
wenn Pflug und Hacke sie nicht mehr allzu oft stóren. Dann schieften 
ihre Vertreter besonders auf schlecht bearbeiteten Ackern — nament- 
lich auf schwerem feuchtem oder steinigem Boden des Basalts — so 
iippig ins Kraut, daC von den Kulturgewachsen oft nichts mehr zu sehen 
ist. Freilich sind auf den meist mehrmals auf Unkraut durchgesehenen 
Feldern derartige Flecken ziemlich selten.

Sch w ickerath  weist auf den meist hóheren Stickstoffgehalt der 
Acker mit Hackfrucht gegeniiber den Getreideackern hin. Auf Grund 
dieser Tatsache zeigt die Assoziation Verwandschaft mit den Schutt- 
und Ruderalgesellschaften in der Nahe der menschlichen Siedelungen.

3'
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Urtica urens 
Lolium  perenne 
Rumez obtusifolms 
Olechoma hcderaceum

Die Unkrautgesellschaft der G arten hat fast die gleiche
sammensetzung wie die Gesellschaft der Hackfruchtkulturen
kommen noch einige stickstoffliebende „Dorfpflanzen“ hinzu: 

Ąjuga rejńans 
Lamiinn album 
Trifolium repeus

Zu-
Es

Besonders zu kiimpfen hat man im Garten mit:
Senecio rulgaris 
Ckmopodium album 
Sonchus oleraceus

Poa annua 
Tnraxacu.ni officinalc 
Stellaria media 
Capsella bursa pastoris 
Das der Gesellschaft in manchen Gegenden angehórende klein- 

bliitige Franzosenkraut (Galinsoga pam /lora) hat sich bei uns in 
geringem Umfang in der Gegend von Schlitz eingebiirgert. Einen 
weiteren Ankommling der Gesellschaft — Ozalis stricta — traf ich in 
einem Garten in Schlitz und auf einem Kartoffelacker am Seibertsberg 
bei Lauterbach.

Die Gesellschaft des dreiteiligen Zweizahns.
(Das Bidentetum tripartiti.)

A r t e n
A. C h arak terarten :

T  Bidens tripartitus 
„  Bidens eernuus 
„  Alopecurus geniculatus 
„  Polygonum hydropiper

B. B e g le ite r:
T  Polygonum persicaria 
„  Polygonum lapathifolium  
„  Chenopodium album 
„ GnapJmlium idiginosum  
„ Peplis portula 
„  Juncus bufonius 
,, Juncus supinus 
„  Stellaria media

Biologisches Spektrum: T -

i s t e 5.
T  Poa annua 
,, Cyperus fuscus
H Epilobiiim parvifloru?n 
„  Banunm lus repens 
„  Alisma plcmtago 
„  Plantago major 
„ Malachitem agnaticum 
„ Urtica dioeca 
„ Rumez obtusifolius 
„ Acliillea ptarmica 
„ Glyceria fluitans 
„  Caltha palustris
G Phalaris arutidinacea 

56%, H =  40%, G =  4%-

Das B identetum  besiedelt vornehmlich die Graben und Gossen 
der Dorfer; auch traf ich es, meist in Fragmenten, an der Lauter 
(Schlammstauung vor dem Wehr am Vaitsberg), an der Schlitz und am 
Rand der Teiche bei Sassen und Lauterbach.

Auf den ersten Blick will uns die Verwandtschaft mit der Gesell
schaft der Hackfruchtkulturen angesichts der verschiedenen Standorte 
der beiden Assoziationen nicht recht einleuchten, wenn auch die Arten- 
listen manche Ubereinstimmung zeigen. Wesentlich hierbei ist jedoch, 
daB bei beiden Gesellschaften eine jahrliche Veranderung ihres Bodens
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Btattfindet. Durch alljahrliche zeitweise Uberflutung and vor allem 
durch eine Schlammbedeckung des Standorts wahrend der Vegetations- 
zeit wird der Gesellschaft des Zweizahns immer wieder Neuland ge- 
boten, das sie ais Therophyten-Gesellschaft rasch besiedelt, ehe die 
Nachbargesellschaften ihren Wohnbezirk besetzen. Nach W. K och 
ist der Schlammboden, den die Gesellschaft bewohnt, sehr stickstoff- 
haltig, womit ebenfalls ein Auslesefaktor gegeben ist.

Im Sommer begniigt sich das Bidentetum mit nassem bis feuchtem 
Boden. Seine nahe Lagę zu den Wasseransammlungen bringt es mit 
sich, dafi feuchtigkeitsliebende Uferpflanzen in die Gesellschaft hinein- 
wachsen, sodaG es oft schwer halt, diese von den Verbanden der 
Simsen- und Róhrichtgesellschaften zu trennen.

Wo an Graben und Schlammstellen die Hochstauden (Phalaris, 
Urtica, Spiraea) der Gesellschaft das Licht wegnehmen, kommt sie 
kaum oder gar nicht zur Ausbildung; auch steinige Stellen meidet sie.

Neben Bidens tripartitys dominiert zeitweise Polygonum hydro- 
pipej• (Wasserpfefier). — Erst im Spatsommer lohnt sich ein Stadium 
der Gesellschaft, da sie dann erst voll entwickelt ist. — Eine Charakter- 
art der Gesellschaft, den Giftigen HahnenfuG (Ranunculus sceleratus), 
konnte ich bis jetzt innerhalb der Assoziation nicht antreffen, fand sie 
aber bei Angersbach auf einer feuchten Ruderalstelle zusammen mit 
dem Wasserpfeffer.

3. Die Schuttunkraut-(RuderaI)-GeselIschaft des Guten Heinrich 
und der Klcinen Brennessel.

(Assoziation von Chenopodium bonus Henricus und Urtica urens).

A r t e n l i s t e  6.
A. C h a r a k t e r a r t e n :

T  Urtica urens
H Chenopodium bonus Henricus 
„  Chelidonium rnajus 
„  Lamium album 
T  Sisymbrium officinale 
H Malva neglecta

T  Polygonum lapathifolium  
„ Polygonum hydropiper 
„  Senecio mdgaris 
H Artemisia mdgaris 
„  Lappa minor 
„  Pl/mtago major

Ballota nigra
„  Rumex crispus 
„  Rumex obtusifolius

„  Verbena officinalis 
T  Chenopodium album T  Alchemilla rulgaris 

„  Agrostis spień renti

C. B e g le ite r :

B. Ordnungscharakterar ten:  
T  A łriplez patida 
„  Aethusa cynapimn 
„  Broinus sterilis

Capsella bursa pas tor is 
„  Chenopodium hybridum  
„  Chenopodium polyspermum 
„  Lolium perenne 
„ Matricaria diseoidea 
„  Polygonum aricidare 
„  Polygonum persicaria

„  Broinus mollis 
„ Euphorbia helioscopia 
„  Erigeron canadensis 
„  Euphorbia pepins 
„ Fum aria officinalis 
„  Geranium dissectum 
„ Geranium mólle 
,, Galium aparine 
„  Galeopsis tełrahit 
„ Lampsana communis
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T  Mercurialis annua 
„  Matrimria chamomilla 
„ Matrimria inodora 
„ Poa annua 
„ Eumex acetosella 
„  Stellaria media 
„ Sonchus oleraceus 
„  Tc/rHis anthriscus 
,, Thlaspi arven.se

H Ajuga reptans 
„ Anthriscus silrestris 
„  Achillea miUefolium 
„ Alchemilla imlgaris 

Agropyrum repens 
,, A ir a caespitosa

H Carduus nutans 
„  (Crepis virens)
,, Dactylis glomerata 
„ Heracleum sphondylinm 
„ Lamium maculaturn 
„ Potentdla anserina 
„ Plantago lanceolata 
„ Taraxacum officinale 
„  Urtica dioica 
„  (Tanacetmn imlgare)

G Cirsium arcense

CH Glechoma hederaceum 
CH Trifolmm repens

P  (Sambucus nigra)
Die in Klammer gesetzten Pflanzen ( ) gehóren nicht unmittel- 

bar zur Gesellschaft.
Biologisches Spektrum: T  =  54°/o, H =  40,5%, CH =  2°/0) G =  2°/0

p =  t.5%-

Diese Gesellschaft begleitet die menschlichen Siedelungen. Ihre 
Existenz ist darum vom Menschen ganz abhangig. An Schuttstellen, 
auf Bauernhófen, namentlich in der Nahe von Stallen, an Wegen kann 
sie sich einfinden, weil diese Stellen ais Kulturboden nicht genutzt, 
zumeist begangen und ófters verandert werden. Man bezeichnet sie 
ais ofifene Standorte, die nur eine zufallige und lockere Besiedelung 
erlauben. Der stets +  reiche Stickstoffgehalt des Bodens an solchen 
Orten laCt die nitrophilen Pflanzen vielfach das Ubergewicht erlangen 
und wirkt insofern auslesend.

A d  venti  vpflanzen finden oft in dieser Gesellschaft ein vor- 
laufiges Heim, da sie hier dem Konkurrenzkampf einer geschlossenen 
Pflanzendecke wie in Wiese und Wald nicht ausgesetzt sind. Zu 
solchen nicht heimischen Ruderalpflanzen gehóren bei uns: Farsetia 
incana, Lepidium draba, Lepidium  apelalum, FLordeum murinum. 
S p i l ge r  fand diese Pflanzen an den Bahnhófen von Lauterbach und 
Blitzenrod. — Erigeron canadensis breitet sich neuerdings sehr rasch 
aus und zeigt sich nicht allein in der vorliegenden Gesellschaft fast 
uberall, sondern wachst auch auf Ackern und offenen Stellen der Trift. 
Ich sah diesen Fremdling schon auf Brachackern und Schuttstellen mit 
dem Deckungsgrad 3—4. — Auch die Weberkarde (Dipsacus silrester) 
sieht man haufiger ais vor 20 Jahren. Ebenso verhalt es sich mit 
Matricaria discoidea. An warmen Stellen der Eisenbahndamme sucht 
sich bei Renzendorf, Lauterbach und Schlitz Oenothera biennis aus- 
zubreiten. Dagegen macht sich das eingebiirgerte Bilsenkraut (Hyos- 
cyamus nigcr) sehr rar. Auch Mercurialis annua ist in unserer Gegend 
selten. Leonurus cardiaca — eine alte Heilpflanze — traf ich in 
Wemges und Maar an Gartenmauern. Der Boretsch (Borrago officinalis) 
findet sich ziemlich regelmaftig ais Gartenfliichtling auf Schutthaufen. 
— Die Ruderalgesellschaft beherbergt auch einen Strauch, dem man
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heute in jedem Bauernhof noch ein Platzchen gónnt; es ist der Schwarze 
Holunder (Sambucus nigra), der so iiberaus anpassungsfahig an seine 
Umgebung ist. — Erwahnt sei schliefllich noch, da(3 die Blatter des 
Guten Heinrich (Clienopodium bonus Henricus) hierzulande ais Wund- 
heilmittel benutzt werden.

Die Schut t - Unkr aut ge se l l s cha f t  hat viel Ahnlichkeit mit der 
ebenfalls stark nitrophilen ,,Lagerflora“ , die man an Lagerplatzen des 
Weideviehes beobachten kann. Ich setze darum die Artenliste einer 
solchen Gesellschaft hierher, die aus einem Garten stammt, in dem sich 
Schweine, Ganse und Hiihner aufhalten. Die Bodenbedeckung ist 80%.

Artenl i s te.
3 Anthrisrus silrestris 
2 Aegopodium podagr aria 
2 Poci amm 
i Lamium album 
i Urtica urens 

+  „  dioica
+  Rumex crispus

+  Rumex obłusifolius 
+  Aira caespiiosa (Horste)
+  Heracleum sphondylium 
+  Alc/iemilla rulgaris 
+  Glechoma hederaceum 
+  Sambucus nigra (am Rand)

Anthriscus silrestris, Aegopodium podagraria, Aira caespitosa, 
Heracleum sphondylium und Poa annua sind auch die typischen Ver- 
treter der Grasgarten „hinter dem Haus“ ; dort treten diese Pflanzen 
zur geschlossenen Gesellschaft zusammen.

Die Tretpflanzen-Gesellschaft des GroBen Wegerichs und des 
Knglischen Raigrases.

(Die Assoziation von Plantago major und Lolium perenne.)

Zu der vorigen Gesellschaft rechnet auch eine Vereinigung von 
Pflanzen, dereń oberirdische Organe auf Wegen und anderen standig 
begangenen Platzen eine „dauernde Mifihandlung" vertragen kónnen. 
Man faflt sie unter dem Namen „Tretpflanzen*' zusammen. Ais be- 
sonders widerstandsfahig und damit ais charakteristische Arten gelten:

Plantago major Polygonum aricu.lare
Lolium  perenne Poa annua

u, a.
Aufnahme i :

Platz um einen Brunnen in Wernges — 9° %  bedeckt — 25 qm — 8/34. 
Aufnahme 2:

Maarer Tumplatz, Boden lehmig — 75%  » — 5°  — %4-
Aufnahme 3:

Feldwegbei Wernges— Buntsandst.— 80% „ — 50 q m — % 0.
Aufnahme 4:

Feldweg am Vaitsberg — Basalt — 20%  „ — 5°  qm — 10l35-
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A r  t e n
A. C h arak te ra rte n :

I II III IV
Lolium  perenne 2 2 2 +
Plantago major 1 3 1 1

B. V erb an d s- u. Ordn ungs-
ch arakterarten

Polygonum ariculare 1 2 3 2
Poa annua 3 2 + +
Artemisia mdgaris + ° + 0*)
Matricaria inodora +
Urtica urens +

Rumex obtusifolius +
Matricaria discoid. +

*) hochgestellte Nuli (°)

i s t e  7.
C. B e g le it e r :

1 II III IV
Trifolium repens +  +  1 +  
Taramcum officinale H— 1- +
Agrostis mdgaris +  +  +
AchiUea millefolium  +  +
Leontodon antumnal. +  +
Potentilla imseńna +  +
Thymus serpyllum  +  +
Cichorium intybus +  +
Festuca ovina +
Rumex cri.spus +
Agrostis spica venti +
Linaria minor +

herabgesetzte Vitalitat.

III. D e r Y e r b a n d  der  Z w e r g b i n s e n - G e s e l l s c h a f t e n .
(Das Nanocyperion).

1 . Die Gesellschaft der Sumpfmiere und des Wasserpfeffers.
(Assoziation von Stell aria uliginosa 11. Polygonum hydropiper).

A r t e n l i s t e  8.

A. C h arak te rk u . V erban d s- 
ch arak terarten :

H Stellaria idiginosci 
T  Polygonum hydropiper 
„  Onaphalium uliginosum  
„  Juneus bufonius 
H Ilypericam  humifusum

B. B e g le ite r :
T  Callitriehe rernalis 
„  Lampsana communis 
„  Poa annua 
„ Polygonum ariculare 
„ Stellaria media

H Alchemilla irulgaris 
„  Agrostis canina 
„ Ajuga reptans 
„ Aira caespitosa 
,, Athyrium filix  femina 
„  Brunella mdgaris 
„  Carex remota

H Carex panicea 
„ Carex silratica 
„ Carex leporina 
„  Carex canescens 
„ Carex echinata 
„ Cerastium glomeratum 
„ Cirsium palustre 
„ Dactylis glomerata 
,, Epilobium montanum 
„ Glyceria fluitans 
„ Holcus lanatus 
„  Holcus mollis 
„ Juncus effusus 
„ Juncus conglomeratus 
„ Lotus uliginosus 
,, Lysimachia mimmularia 

Plantago major 
„ Plantago lanceolata 
„ Potentilla tormentilla 
„ Ranuncidus flammula 
„  Ranuncidus repens 
„ Rumex sanguineus
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H Stachys siluatica 
„  Succisa pratensis 
„ Scrophularia nodosa 
„  Taraxacum offidnale 
„  Urtica dioica

Biologisches Spectrum: H — 75%,

H Yeronica serpyllifolia 
G Eąuisetum sihaticum  
„ Oxalis acetosella 

CH Sagina procumbens 
Aulacomrdum palustre

T  -  17% , G -  5%, CH =  3% .

Die Gesellschaft wurde auf Waldwegen der Buchen- (auf Basalt) 
und der Kiefernwalder (auf Buntsandstein) notiert. Oft trifft man an 
diesen Wegen feuchte Stellen, auf denen sich die Gesellschaft einfindet. 
Durch gelegentliches Befahren der Wege wird die Pflanzendecke hier 
gestórt und muB sich ófters neu aufbauen; eine geschlossene Pflanzen- 
gesellschaft ist darum nicht móglich. Feuchtigkeit und Anschwemmung 
von Humusstoffen lassen besonders auf schweren Bóden einen uppigen 
Pflanzenbestand emporschieften, in den naturlich auch Waldpflanzen 
ubertreten ; namentlich Carex rernota tritt zuweilen in grofier Menge auf. 
Diese Segge sowie Rumex sanguineus sind im allgemeinen treue 
Begleiter der Gesellschaft.

2 . Die Gesellschaft des Efcublattrigen HahnenfuBes.
(Assoziation von Ranunculiis hederaceus).

Zum Nanocyperion-Verband darf auch nachstehende atlantische 
Assoziation gerechnet werden, in der Ranunculus hederaceus dominiert. 
Ich fand die Gesellschaft in einem Graben mit stehendem Wasser im 
Wiesengrund neben dem Bahnhof Schlitz.

A rten  listę 8a.

4 Ranunculus hederaceus 
3 Callitriche rernalis 
2 Yeronica anagallis 
2 Yeronica beccabunga 
2 Eąuisetum palustre 
2 Montia riiu lnris

X Stellaria uliginosa 
i Lemna minor 

+  Polygonum hydropiper 
+  Glyceria fluitans 
+ Marchantia polytnorpha 

(am Rand)

VI. V er band d e r K a h l s c h l a g g e s c l l s c h a f t e n .
(Atropion-V erband).

Den K a h lsch la g b e trie b  pflegt man allgemein hier nur bei 
Kiefern und Fichten anzuwenden. Fur unsere Zwecke rechne ich den 
Saumschlag- und Uberhaltbetrieb hinzu.

Ein solch radikaler Eingriff in den hochorganisierten Aufbau des 
Waldes bewirkt nicht nur eine Umgestaltung der Bodenverhaltnisse 
(edaphische Wirkung), sondern verandert auch pflanzensoziologisch 
das Waldbild des Unterwuchses grundlich. Zu den charakteristischen 
Sch lagpflanzen  wie Epilobinm amjustifolium, Senecio siltaticus,

Fedde, Rep. Beili. CX1I. 4
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Rubus idaeus, Ałropa belladonna u. a. tritt bei Niederlegung der Baum- 
schicht eine stattliche Zahl R u d eralp flan zen : Urlicadioica, Oaleopsis 
tetrahit, Taraxacum officinale und Rurnex acetosella. Ihr Stickstoff- 
bediirfnis wird durch den rascheren Abbau der Humusstoffe auf der 
jetzt offenen Schlagflache befriedigt.

In die allgemeine V e ru nkrautu ng  mischen sich andere Stauden 
und Graser; dazu treten die Waldreste, die z. T. mit verminderter 
Lebenskraft weiter das Feld behaupten ( Yaccinium myrtillus), z. T. aber 
sich kraftig ausbreiten wie A ir a fleruosa. Schlieblich bereiten die 
Straucher ais „Pioniere" das Waldbild wieder vor; den iibrigen voran 
Betula verrucosa, Sambucus racemosa und Populus trenmla, eine auberst 
łebenskraftige Pflanze.

Es erscheint angebracht, den Verband der K ah lsch la g g e se l l -  
schaften in zwei Gesellschaften zu gliedern: in eine ka lk l i ebende  
Gesellschaft auf Basalt und Kalk (kalkhaltig) und eine ka lk f l ie he n de  
auf Buntsandstein (kalkarm). An Charakterarten fur die erste Gesell
schaft sind zu nennen: Atropa belladonna, Senecio Fuchsii; fiir die 
zweite Gesellschaft : Senecio silraticus, Carex pihdifera.

DieVerbreitungder Kahlschlagpflanzen geschieht — worauf T u x e n  
aufmerksam macht — in gleicher Weise durch Tiere wie durch den 
Wind; und es ist fiir die Besiedelung der Schlagflachen nicht ohne Be- 
deutung, dab gerade an windgeschiitzten Stellen, wie sie eine solche 
Flachę meist darstellt, die flugfahigen Samen zum „Landen“ gezwungen 
werden.

i .  Die Kahlschlaggesellschaft der Tollkirsche und des Schmal- 
blfittrigen Weidenroschens.

(Assoziation von Atropa belladonna u. Epilobium angustifoliimi).

Aufnahme i : Basaltbruch am Sangersberg bei Nieder-Stoll, Hohe 
495 m, Ngg. 3O0NO, i o o  qm, 80% bedeckt, Fein- 
erde. 17 7. 34-

Aufnahme 2: Fichtenkahlschlag am Schalksbachteich bei Rixfeld, 
Hohe 420 m, Neigg. 10° SW, 100 qm, 100%  
bedeckt, Fichtenverjungung ca. 8 Jahre alt; Boden 
frisch, Basalt. 9. 8. 34.

Aufnahme 3: Buchenkahlschlag an der StraGe nach Dirlammen, 
Hohe 450 m, Neigg. 2O0N, 100 qm, 100%  bedeckt, 
vergrast, Basalt, Fichtenverjiingung, 1,50 m hoch.

10.
A r t e n l i s t e  9.

7- 34-

fA. Charakter-  u. Verbands- I II III
char akterarten : H Fragaria vesca + +  +

I II III T  Senecio silraticus +  +
G Epilobium angustifol. 2 1 3 G Atropa belladmma 2
P Rubus idaeus 2 1 2 H Senecio Fuchsii +
G Cirshim lanceolatum +  +  + T  Senecio riscosus +
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B. Beg leiter :
i ii III

H Urtica dioeca 2 + +
„  Holcus lanatus +  +
„  Scrophularia nodosa + +
„  Vicia sepium + +
„  Cirsium palustre +  +
T  Torilis antkriscus +  +
H Hypericumperforatum + +
„  Melandryum rubrum + +
T  Galium aparine 2 +
H Agrostis imlgaris +  +
„  Carex muricata +
T  Galeopsis tetrahit +
H Taraccacum officinale +
„  Alopecurus prntensis +
G Cirsium nrrense +
H Festuca ovi?ia +
NP Calluna rulgaris +
H Rammculus repens +
,, PotentiUa tormentilla +
,, Janctis effasus +
„ Selinuin camńfolium +
„  Rum er acetosa +
„ Dactylis glomerata +
„ Valeriana offidnalis +
G Milium effusum +
H Hypericinn hirsutum +
„  Lappa minor +
„ Latfn/rns rernus +
,, Arrhenaiherum elatins +

C. Waldreste:
FI Lu ndn albida 2 + 2
„ A ir a flceuosa 2 I
„  Aspidinni filiz  mas +  + +
„ Fon nemoralis 2 +
„  Epilobitnn montanum + +
„ Athyr. filie femina +  +
G Mercurialis perennis + +
„  Meli ca nulans + I
„ Ozalis acetosclla + I
H Viola silratica + +
„  Aira caespitosa + +
,, Stachns silratica I„ Phegopteris dryopteris
G Arum maculatmn +
Biologisches Spektrum: H =  49%

NP =

I II III
H Festuca gigantea +
„  Holcus mollis +
G Smilacina bifolia +
NP Daphne rnexerum +
G Aspenda odorata +
H Carex umbrosa +
„  Carex silratica +
,, Myosotis silratica +
„ Aspidium spinulosum +
,, Poa sudetica 2
G M eli ca uniflora +
„ Comall. rerticillata +
„ Conrallaria majalis +
H Rnnuncid. nemorosus +
G Prim ula elatior +
„ Phyteuma spicatum +
H Lathyrus montanas +
G Galium silraticum +

D. P ioniere  des Wa Id es (I)
P Lonicera zylosteum +  +  +
„  Sarnbucus raccmosa i +
„ Fagus silratica +  +
„ Rubns caesius +  +
„  Corylus arellana +  +
„ Sa1ix  caprea +  +
,, Acer pseudoplatanus +  +
„ Cornus sartguinea +
„ Pin as silrestris +
„  Populus tremula +
,, Quercus robur +
„  Sainbucus nigra +
,, Rhamnus frangula +
„ Frazinus cxcelsior +
„  Prunus spinosa +
„ Rosa canina +
,, Pieca excelsa
,, Sorbus aucupariu +
„  Tilia parrifolia +
„ A l mis gluiinosa

E. Moose.

+

Hypnum Schreheri +  +  +
Hypn. pur. (Seleropod.) i +
Hylocomium splendens +  +
Ilylocom. sguarrosum +  +
Ceratodon purpureus +
P =  24%, G =  19% , 

2%.
T  =  6%,

4'
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Die Gesellschaft entwickelt sich auf Kalk- bzw. Basaltunterlage. 
Die giinstigen Bodenverhaltnisse rufen in kurzer Zeit eine reiche 
Stauden- und Graserflora ins Leben, welche die schatteniiebenden 
Waldpflanzen wie Mercumalis perennis, Aspcrula odorata, Phegopteris 
dryopteris, Elym us europaeus zuruckdrangt. — Das Weidenroschen 
tritt hier besonders herrschend auf und breitet im August seinen weit- 
hin Ieuchtenden, purpurroten Bliitenteppich iiber die Schlagflachen. 
Die andere Leitpflanze der Assoziation — Atrapa belladonna — ist in 
unserer Gegend selten. Ich fand sie nur auf Schlagflachen, Stein- 
briichen und Waldwegen in geringer Menge am Sangersberg bei Salz- 
schlirf, auf dem Kirchberg und Landenhauser Stein bei Stockhausen 
und in der Steiger bei Steinfurth.

2. Die Gesellschaft des Wald-Kreuzkrautes und des Schmal- 
blattrigen Weidenróschens.

(Assoziation von Senecio silraticus und Epilobinm  angustifolinm .)

Aufnahme i : Kiefemkahlschlag in derEschelbach zwischen Wern- 
ges und Udenhausen, Hohe 340 m, Neigg. 3O0W, 
200 qm, 75%  bedeckt, Boden 5 cm Rohhumus, 
dann Bleichsand; Buntsandstein, Kiefernverjungung 
50 cm. 26. 6. 34.

Aufnahme 2: Kiefemkahlschlag bei Sassen, Hóhe 315 m, Neigg.
2O0O, 200 qm, 90% bedeckt, grasig, Boden 1 cm 
Humus, Buntsandstein. 10. 7. 34.

Aufnahme 3: Kiefemkahlschlag am Steinberg, Hohe 460 m, 
Neigg. 2O0W, 200 qm, 70% bedeckt, Boden 3 cm 
Nadelstreu, i/2 cm Rohhumus, dann Bleicherde, 
Buntsandstein, Erde trocken. 20. 7. 34.

A r t e n l i s t e  10.

A. C harakter -  u. V e r b an d s-  
charakterar ten :

I II III
T  Senecio silraticus 2 I +
G Epilobinm angustifol. + 3 +
NP Rubus idaeus + 2 +
H Carex pilu lifera -L +
„ Fragaria vesca + +
T  Senecio mscosns +

B. B e g l e i t e r :
NP Callwna rulgaris 2 + 4
H Potentilla tormentilla + + +
„  Rumcx acetosclla + + +
„  Holeus Imiatns + +
„  Molinia coernlea I +
,, Agrostis rulgaris + +

H Veronica officinalis +  +
„ Luzulu campestris +  +
NP Genista tinctoria +  +
H Juncus conglomeratus +  +
,, Solidago rdrgaurea +  +
,, Festura orina +  +
„ Tararacum offuńude +
„  Anthozanthi 1 m odoruI,. +
,, Dactglis glomerata +
T  Lampsana communis +
H Scrophnlaria nodosa +
„  Cirsium palnstre +
T  Galium aparine +
,, Galeopsis tetrahit +
H Juncus effusus +
,, Carex legionu a +
,, Carex panicea +
T  Senecio rulgaris +
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I II III
H Carex muricata +
„  Nardus stricta +
CH Hieracium pilosella +
H Brunei la mdgaris +

C. Waldreste;
H Aira flezuosa 3 4 2
„ Luxula albida +  2 +
NP Vacciniam m yrtillus 2 1 +
H Hypericum pulchram  +  +
„  Holeus mollis 4- +
„  Aspidiinn spiuidosnm  +  -+- 
G Smilaciua bifolia +°
H Pteris ai/uiliua +
„  Cala mag rosi is epigeios +
„  Poa ncmoralis 1
„ Aspidiinn fili.r, mas +
„ Athgrium fili.r femiim  +
,, Lacłuca niuralis +
„  Te.ucrium srorodonia +

D. Pioniere des W ald es  (1):
P Pinus silrestris +  1 2
„  Pełnia rerrucosa 2 1  +
,, Populns tremula +  +  +

I II III
Sambueus racemosa + +
Quercus robur + +
Picea ezcelsa + +
Juniperus com m unis + +
Rhamnus frangnla + +
Sorbus aucuparia +
Fagus silratica +
Sambueus nigra +
Salix caprea +
Lonicera rglostrum +
L arix europaea

E. Moose:
Hgpnum Schrebcri 2 I +
Polytrichum juniperum + +
Polgtr. }ńliferurn + +
Dicranella heteromalla + +
Ceratodon purpureus + +
Hypu. pur. (Scleropod.) + +
Dicranmn scoparium + +
Bryum  caespiticimn + +
Catharinea undidata +
Leucobryum glaucum +°
Funaria hygrometrica +

Biologisches Spektrum (ohne Moose): H =  57% , P =  24%, T  =  10% , 
NP =  5°/0, G =  2o/0. CH =  2%.

Diese Gesellschaft wird in der Literatur ais Digitalis-piirpiirea- 
Assoziation (Gesellschaft des Roten Fingerhutes) angefuhrt (Schwicke- 
rath). Die genannte Pflanze kommt aber bei uns nicht vor, und es 
geht darum nicht gut an, unsere Gesellschaft nach ihr zu benennen. 
Da neben dem Weidenróschen das Wald-Kreuzkraut (Scnecio siim ticus) 
in Menge ais Schlagpflanze auf Buntsandstein auftritt, habe ich diese 
Pflanze zur Bezeichnung der Assoziation hinzugenommen. Seine 
optimale Entwicklung findet das Wald-Kreuzkraut bei verhaltnismafiig 
hohem Sauregrad des Bodens (pH =  4, nach Hegi); somit ist der Nadel- 
waldbodcn auf Buntsandstein mit seiner hohen Aziditat besonders fur 
diese Pflanze geeignet.

Senecio siim ticus besiedelt zusammen mit einigen Ruderalpflanzen 
sofort nach dem Baumschlag die offenen Flachen, die besonders an 
Abhangen durch P"urchen bei der kiinstlichen Verjtingung des Kiefern- 
oder Fichtenwaldes vergróCert werden. — Fur ConraUaria majalis, 
Smilaciua bifolia, Melampyrwn pratense ais Waldpflanzen ist dann kein 
Raum mehr.

Nach dem Wald-Kreuzkraut ubernimmt ais typischer Magerkeits- 
zeiger Aira flexnosa die Fuhrung und erscheint bald mit dem 
Deckungsgrad 4—5- Ihre diirren Halme wogen vom Spatsommer bis 
in den Winter gleich einem kleinen reifen Komfeld im Wind.
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Wenn nach einigen Jahren die durch Offenlegung des Bodens 
aufgeschlossenen Humusstoffe verbraucht sind, dann Ióst ein Hunger- 
leider den andem ab; Calluna milgaris siegt langsam aber sicher iiber 
ihre Tischgenossen und deckt nahezu vollkommen die friihere Schlag- 
fiache. Erst bei Bestandsschlufi der Neupflanzung wird sie verdrangt, 
um spater wieder in bescheidenem Umfange in den lichten Hochwald 
einzutreten.

Auch die Heidelbeere (Yaccinmm m yrłilhis), die sich anfangs mit 
herabgesetzter Vitalitat halt, mufi dem Heidekraut zuletzt weichen und 
tritt nur im Altholz in einen erfolgreichen Wettbewerb mit ihm. — Der 
Adlerfam halt sich auf den Schlagflachen im allgemeinen gut und hilft 
die Gesellschaft abbauen. — Die Lichtholzer und Straucher der Schlag
flachen, die bei naturlichen Siedelungsverhaltnissen den Wald aufbauen, 
haben durch die regulierenden Eingrifle des Menschen heute nur wenig 
Bedeutung. — Merkwiirdig wenig vertreten auf Schlagflachen ist die 
im Wald ais Keimling so haufig anzutreffende Vogelbeere oder Eber- 
esche (Sorłnts auciiparia). — Teiicrium srorotlonia fand ich an einer 
etwas feuchten Stelle der Aufnahme 3: sie gehórt dem atlantischen 
Florenelement an und ist nicht oft anzutreffen.

V. V e r b a n d  d e r  W a s s e r p f l a n z e n - G e s e l l s c h a f t e n .

(Potamion- euro-sibiricum-Verband).

Die Arten der W asse rp fan zen ge se l l sch a f te n  schwimmen 
z. T. frei auf dem Wasser (Lemna), teils sind sie ganz untergetaucht 
(Ebdea, Chara); ein grofier Teil wiederum hat Schwimmblatter aus- 
gebildet (Potamogeton, Ranunculus aguaClis) oder ragt wenigstens mit 
den Bliiten tiber den Wasserspiegel (Myriophylhim). — Ais Wasser- 
pflanzen sind sie vom Klima nur wenig abhangig; daraus erklart sich 
ihre weite Verbreitung; jedoch trifft man bei uns nur Bruchstiicke ihrer 
Gesellschaften in Bachen und Teichen.

1. Die Gesellschaft des Flutenden I Iahncnfufles.

(Assoziation von Ra?itinculus flnitans).

Die Gese l l scha f t  d e s  Flutenden HahnenfuCes traf ich 
nur in der Fulda bei Hutzdorf an. Das leuchtende Weift der Bliiten 
ihrer Charakterart und des Wasser-HahnenfuCes verraten sie schon 
von weitem. Die Wassertiefe betrug dort etwa Bo cm, die Strómung des 
Flusses ist maftig. Der Wasser-HahnenfuG tritt hier zuriick, da er 
stehendes Wasser bevorzugt. In ausgedehntem Mafie besiedelt er da- 
rum auch bei uns Graben und Teiche. — Die andere Charakterart — 
das Quellmoos (Fontinalis antipyretica) — ist in Graben mit fliefiendem 
Wasser uberall keine Seltenheit.
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A r t e n l i s t e  i i .
A. Charakterarten

2 Ranunculiis fluitans 
+  Fontinalis antipyretica

B. Begle iter :
3 Potamogeton natans 
2 Potamogeton crispus 
i Ranunculiis aąuatilis 

+  Callitriche rernalis.

2. Die Gesellschaft der Seerosen.
(Nupharetum-Mynophylleto~verticillati). 

Y orkom m en:  Toter FluGarm der Schlitz oberhalb Hutzdorf. 7/34.

Leider ist auch diese Gesellschaft, die in stillen Buchten die 
Landschaft so 1 eizvoll belebt, bei uns in guten Bestanden nicht vor- 
łianden. Ich fand Fragmente davon am ZusammenfluG der Schlitz mit 
derFulda und an einem toten Arm der Schlitz iiber Hutzdorf mit fol- 
gendem Artenbestand

A r t e n l i s t e  n a .
A. Charakterarten:

2 Nuphar luteum
+  Myriophyllum rerticillatum

B. Be g le i te r :
3 Potamogeton natans

2 Ranunculiis aąuatilis 
2 Lenina minor 

+  Potamogeton crispus 
+  Callitriche stagnalis 
+  Callitriche hamulata

Die in die Gesellschaft gehórende, sonst so haufige Adventivpfianze 
Elodea canadensis ist in unserer Gegend nicht verbreitet. Ich traf sie 
nur in einem kleinen Teich oberhalb Frischbom, diesen allerdings ganz 
ausfullend.

VI. D e r  V e r b a n d  d e r R o h r i c h t - G e s e l l s c h a f t e n .
(Fhragmition-communis-Verband).

Die Gesellschaften dieses Verbandes gruppieren sich gurtelfórmig 
um die Bache und Teiche und bewohnen dort die Anschwemmungen 
von Feinerde, die meist ais Schlamm die Verlandung ermoglicht. Ais 
Schammbewohner oder Helophyten stellen ihre Arten den Obergang 
dar zwischen den Wasser- und Landpflanzen. Im Verein mit den nach- 
riickenden Baumen und Strauchern tragen sie wesentlich zur Ver- 
landung der Wasserflachen, die duich die Hydrophyten schon ein- 
geleitet wird, bei und drangen bei normaler Entwicklung die Wasser- 
pflanzen immer mehr zuruck.

i .  Die Rdhricht-Gcsellschaft.
(Das Scirpeto:Phragmitetum).

Das R óhr icht  schlieftt sich ais Gesellschaft dem Nupharetum 
im allgemeinen an. Das S ch i l f  (Phragmites communis), die augen-



32

fallige Verb.-Charakterart, ist an der Fulda und Schlitz nicht selten. 
Dort trifft man auch die herrliche Blumenbinse {Butomus umbellatus), 
sowie Acorus calamus. Leider ist der bemerkenswerte Fundort durch 
Kulturmafinahmen gefahrdet.

A r t e n l i s t e  12.
Nach Aufnahmen an der Fulda und Schlitz um Hutzdorf.
A. C h a r a k t e r a r t e n :

Sparyanium rumosum 
Scirpus lacustris 
Thypha latifolia 
Acorus calamus 
Butomus umbellatus

B. V e r b a n d s c h a r a k t e r a r t e n :
Phragmites communis 
Phalaris arundinacea

C. Begle iter :
Agrostis alba 
Alisma pluntago 
Conrolrulus sepium

Eąuisetwn limosum 
Oalium palustre 
Iris pseudacorus 
Łythrum salicaria 
Mentha aguatica 
Malachimn aąuuticum 
Poa palustris 
Solanum dulcamara 
Scirpus silraticus

D. A bb au en d e  S t rau ch e r :
Ahms glutinosa 
Alnus incana 
Salix fragilis

2. Die Gesellschaft des Siifigrases und des Igelkolbens.

(Assoziation von Olyceria fluitans und Sparganium neglectum). 

Y orkom m e n :  Graben und Bache mit meist fliefiendem Wasser.

A r t e n l i s t e  1 3 .

A. Charakterarten;
Sparganium neglectum 
Olyceria fluitans 
Epilobium  hirsutum  
Epilolrium parciflorum  
Berula angustifolia 
Hypericum tetrapterum 
Scrophularia alata 
Veronica beccabunga

B. B e g le i t e r .
Angelica silrestris 
Achillea ptarmica 
Alisma pluntago 
Aira caespitosa 
Carex flara  
Carex hirta 
Carex acuta (gracilis) 
Carea• riparia 
Carex resicaria 
Chaerójjkylhim hirsutum

Caltha palustris 
Cirsium óleraceum 
Comarum palustre 
Eguisetum palustre 
Epilobium roseum 
Oalium aparine 
Oalium erectum 
Gateopsis tetrahit 
Geum rirale 
Geranmm palustre 
Heracleum sphondylium 
Impatiens noli tangere 
Iris  pseudacorus 
Juncus lamprocarpus 
Juncus conglomeratus 
Juncus glaucus 
Lamiuni maadatum  
Lappa major 
Lycopus curopaeus 
Lysimachia mdyaris 
Lysimachia numtmdaria
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Lythrum salicaria 
Melcmdryum rubrum 
Mentha aąuatica 
Nasturtium amphibium 
Phalaris arundinacea 
Poa tririalis 
Polygonum amphibium

Panunculus repens 
Banuncidus sardous 
Iiammculus flammula 
Rumex conglomeratus 
Scrophidaria nodosa 
Sdrpus silrałicus 
Spiraea ulmaria

Die Gesellschaft hat ihren Standort in Graben und an seichten 
Bachufern, wo das Wasser meist in Bewegung ist. Haufig trocknen 
manche Stellen im Sommer voriibergehend aus. Es ist oft schwer, 
sie namentlich an Bachen von der folgenden Pestwurz-Glanzgras- 
gesellschaft zu trennen. Ich begniige mich vorlaufig darum auch hier 
mit einer alphabetischen Zusammenstellung der in unserem Gebiet 
vorhandenen, zu dieser Gesellschaft gehórenden Arten, da m. E. die 
Systematik bei diesen Wassergesellschaften noch im Fluft ist. Im 
ubrigen verweise ich auf die Literatur.

Auch die Arten des Bidentetums greifen natiirlich in die Gesell
schaft iiber. In nicht zu stark verunreinigten Graben dominiert Berula 
angustifolia mit Feronica beccubuuga. — Die Stauden der Gesellschaft 
kommen in den Wiesengraben durch die Mahd nur unvollkommen zur 
Ausbildung. — Auf dem nahrstoffreicheren Muschelkalk- und Basalt- 
boden ist die Gesellschaft allgemein besser und artenreicher entwickelt 
ais auf Buntsandstein. — Salix dnerea ist da, wo sie geduldet wird, 
nicht selten und darf ais abbauender Strauch gelten. Salix purpurea 
sieht man nicht so haufig.

3. Die Gesellschaft der Pestwurz
(Assoziation von Petasites offidnulis).

Aufnahme i : An der Lauter unter Eisenbach. — 7/34.
„  2: An der Altfell unter Stockhausen. — 8/35.
„  3: An der Lauter beim Vaitsberg. — 7/34.

A r t e n l i s t e  H-

A. C h a r a k te r a r te n :
I II III

Petasites offidnalis
B. Beg le iter

4 4 3

Phalaris arundinacea 2 2 3
Spiraea ulmaria I + 1
Urtica dioeca + 1 1
Aconitum napellns 1 + +
Polygonum amphilnmn 1 + +
Mentha silcestris 1 + +
Angelica sUrestris + + +
Ł ysi mach i a 1 miga) is + + +
Artemisia mdgaris + +
Agropyrum repens 

Fedde, Rep. Beih. CXII.

+ +

I II III
Achillea piarmica + +
Anilin sens sUrestris + +
Chaeropk. hirsidum + +
Cirsimn olcraccum + +
Conrolndus sepiu.m + +
Dactylis glomerata + +
EpUobium hirsutum + +
Festnca arundinacea +
Galium ereetnm + +
Galeopsis trtrahit + +
Geranium palustre + +
lmpatiens no!i tangorę + +
Lyropus enropacns + +
Malacldnm aąualuum + +

5
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I II III I II III
Rumex eonglomeralus + + Laiuium maculatum +
Scrophularia n.odosa + + Lythrum satkaria +
Stachys palustris + + Lotus uliginosus +
Sonchus oleraceus + + Meuiha aguatica +
Yaleriana officinalis + + Mcutha arrensis +

A lopenuiis geniculatus + Melandrgum rubrum +
Agrosfis alba + Myosotis palustris +
Aconihim ki r i ega tum + Polygonum historia +
A r gap. podagraria + Poa palustris

+
+

Agrostis spica renti + Rubiis idaeus
Alisma planlago + Rnnuncutus repens +
Bidrns tripnrlitus + Rumex aguatieus +
Barbaraea rnlgaris + Scirpus silraticus +
Cltenopadiam album + Scutellaria yalericulafa +
Carex hirta + Tanacctuni i ulgare +
Caltha palustris + Vicia cracca +
Galiutn palnstre 
Glgceria flnitans

+
+ C- S t r a u c h e r  und Bau me:

Herarleum sphoudglium + Alnus gin ti, nosa + +
Bypnum cuspidatnm 
Iris pseitd-aaoriis +

+ Sa/ix fragiUs + +

Diese Gesellschaft saumt unsere Bache an Krummungen, Zufliissen 
und Hindernissen und siedelt sich zwischen Steinen und Geróll an. 
Die Pestwurz  ais Charakterart fehlt selten und bcdeckt zur Sommer- 
zeit die Umgebung nahezu vollstandig mit ihrem gewaltigen Blatter- 
dach. Auch dringt sie im Friihjahr mit ihren Bliitenstanden weit in die 
angrenzenden Wiesen ein, um jene vor Uberflutung zu schutzen. Wenn 
sich die Pestwurz im allgemeinen an die FluOlaufe halt, so ist das Rohr- 
glanzgras auch landeinwarts den Graben entlang zu finden. — Einer 
Reihe von Ru d era lp f lan zen  gelingt es, sich auf dem offenen Boden 
unter dem Blatteppich der Pestwurz anzusiedeln und sich zwischen 
ihm hindurch ans Licht zu zwangen: TJrtica dioica, Galeopsis tctrnhit, 
Agropyrnm repens, Artemisia mdgaris. Naturgemafi sind es durchweg 
hochwiichsige Arten. — In dieser Gesellschaft findet man auch die drei 
Arten des geschiitzten Sturmhutes ais Vorposten aus dem Vogelsberg : 
Aconitmn napcllus, A. Igcoctonum und A. mricgatum.

Wenn die Gesellschaft im zeitigen Friihjahr noch nicht zur Ent- 
wicklung gekommen ist, dann erscheinen an den im Winter iiber- 
schwemmten Boschungen Anfang April die Fruhbliiher: Corgdalis solida, 
Ranimculvs ficaria, Chrysosplenium alternifolium, Caltha palustris, 
Anemone nemorosa, Viola odorała, Prim ula elatior, Pulmonaria o ffi- 
cinalis, Oagea lutea, Adoxa mosc.hatcllina. Wie die Friihlingspflanzen 
des Auenwaldes, zu denen sie zahlen, nutzen diese Lenzboten die 
schattenlose Zeit des Vorfriihlings zu ihrer Entwicklung auch an diesem 
Orte aus.
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Die Glieder dieses Verbandes finden sich in Teichen und Siimpfen 
in den Zonen der Verlandung. Sie treten bei uns nur ais Fragmente 
auf wegen der geringen Ausdehnung der Wasserflachen.

1. Die Steif-Seggen-Gesellschaft.
(Das Caricelum elatae).

Diese Gesellschaft konnte ich in der Umgebung von Lauterbach 
nicht antreffen. Mitten in der Lauter fand ich einmal lediglich einen 
hohen Horst der Charakterart carex elnta (strictd),

2. Die Gesellschaft der Blasen-Segge.
(Das Caricetum inflato-vesicariae).

Da auch diese Gesellschaft bei uns nicht klar in Erscheinung 
tritt, jedoch bei der Verlandung mancher Teiche der Gegend beteiligt 
ist, mochte ich auf die V e rl an dung eines kleinen T e ich e s  bei 
S a s se n ,  unweit Lauterbach, der in dieser Hinsicht ein Musterbeispiel 
darstellt, etwas naher eingehen. (Tafel I: Be ispie l  einer Ver- 
landung). GroGe des Teiches 70x40 qm, Unterlage Buntsandstein 
Die beiden Zufliisse setzen im Sommer zeitweilig aus. Der Teich 
wurde vor Jahren durch einen Einschlag am AusfluC zum grofien Teil 
entleert, sodafi dort nur noch eine offene Wasserstelle von etwa 20 qm 
zuriickblieb (siehe Zeichnung, Nr. 1). Der ubrige Teil des Teiches ist 
mit Feinschlamm gefiillt (Nr. 2 u. 3), der nach den Einfliissen zu in 
grbberen Sand, mit Steinchen gemischt, iibergeht (Nr. 4 u. 5). Rings- 
um ist der Teich mit einigen hohen Erlen und nach dem angrenzenden 
Walde hin von einer dichten Hecke umgeben (Nr. 6).

Die zonale Gliederung des Pflanzenwuchses in dem Teich ist des- 
halb so ubersichtlich, weil in jeder Zonę eine Pflanzenart vorherrscht 
und so die Gliederung schon aus der Ferne ins Auge fallt. Ókologisch 
gesehen bereitet die Gesellschaft einer Zonę die Lebensbedingungen 
fur die der anderen Zonę vor und wird von ihr dann abgelóst. Dieser 
allgemein in der Pflanzensoziologie giiltige Gedanke der Sukzession 
lafit sich gerade hier leicht nachweisen. Die Verlandung beginnt in 
Nr. 1 und endet in Nr. 6 mit dem Erlenbruchwald, der allerdings bis 
jetzt nur angedeutet ist.

Aufgenommen wurden die Bestande am 15. 7- 33- 
Zonę I : Offene Wasserstelle am AusfluC, zugleich tiefste Stelle, Wasser-

tiefe etwa 1,20 m.
Artenli ste  Nr. 1:

3 Potamoypf.on natans 1 Cal h tri che rcrnalis
2 Lem na minor + Scirpws lacnstris
1 Banunculus aąuatilis

Im Herbst 1935 war diese Stelle von Equisetum Uniosum nahe- 
zu uberwuchert.

.VII. Der Verband der Grofi-Seggćn-Gesellschaften.
(Magnocaricion-elatae-Verband).

5'
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Zonę 2: Sie hat die gróftte Ausdehnung. Der Schlamm-Schachtelhalm 
fullt sie ganz aus mit seiner machtigen Krautbildung und hat 
alle iibrigen Arten verdrangt; er ist ein eifriger Verlandungs- 
pionier. In seinem Bereich ist das Gebiet tief schlammig, es 
steht unter Wasser und ist nicht beschreitbar.

Artenliste  Nr. 2:
5 Eąuiselum limosum +  Alisma plantago

+  Oalium pulustre +  Lemna minor

Zonę 3. Sie ist kaum beschreitbar, man sinkt etwa 25 cm ein, im 
Winter steht sie unter Wasser; der Schlamm-Schachtelhalm hat 
hier die Herrschaft an die Blasensegge (Carex resicaria) ab- 
getreten; die Artenzahl hat zugenommen.

A r t e n l i s t e  Nr. 3:
4 Carex resicaria 
2 Eąuiselum limosum 
I Epilobium palusłre 
1 Scutetlarm galericulała 
1 Carex roslrata 

+  Oalium palusłre 
+  Cardamine pratensis

+  Eąuisetum palusłre 
+  Cirsium palusłre 
+  Carex paludosa 
+  Lemna tri suka 
+  Hypn. (Cal He) 'gon )gigan teu rn 
+  Marehantio polymorpha

Zonę 4: Erhohte kleine Rundung, durch Schuttstauung entstanden, 
5 m Durchmesser, naC, aber beschreitbar, Boden teils schlammig, 
teils sandig. Das Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) , das auch 
die Rander des Teiches an den Einfliissen umgibt, kommt hier 
zur Ausbreitung.

A r te n l i s t e  Nr. 4:
5 Phalaris arundinacea 

+  Eąuiselum limosum 
+  Epilobium  parriflorum

+  Scirpus silraticus 
+  Spiraca ulmaria 
+  Oalium palusłre

Zonę 5 : Der Boden ist zum groften Teil verlandet, aber noch naft; er 
ist mehr sandig ais schlammig; man kann ihn beschreiten, ohne 
merklich einzusinken. Natiirliche Graben durchziehen ihn; neben 
ihnen hauft sich offener Boden der jiingsten Anschwemmung. 
Scirpus silraticus und Juncus effusus sind hier iippig und zahl- 
reich entwickelt. Das Torfmoos (Sphagnum) fehlt; an Sumpf- 
stellen im angrenzenden Kiefernwald ist es dagegen haufig zu 
finden.

Artenli ste  Nr. 5:
4 Scirpus silraticus 
2 Juncus effusus 
1 Epilobium  parriflortm i 
1 Scutellaria galericulała 

+  Olyceria fluitans 
+  Eąuisetum limosum 
+  Cirsium pahisłre

+  Sidłania uliginosa 
+  Caltha palustris 
+  Oalium palusłre 
+ Juncus acutiflomis 
+  Veronica beccabunga 
+  Lysimachia rmlgaris 
+  Yeronica sculellata
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+  Stachys palustris 
+  Berula angusiifolia: 
+  Monłia riru la ris  
+  Airci caespitosa 
+  Holcus lanatus 
+  Boa tnirialis 
+  Bidens tripartitus

+  Helcocharis palustris 
+  Uutica dioiea 
+  Ckenopodiurn album 
4- Polygonum lapathifolium  
+  Polygonum Itydropipen 
+  Banu nadas repens 
+  Rummculus acen

In Zonę 5 ist die Verlandung beendet. Graser aus der Wiese 
treten auf, Ruderalpflanzen erobern den angeschwemmten Boden.

Zonę 6: Die Vegetation des Teichrandes zeigt die Weiterentwicklung 
nach der Verlandung. Der breite Heckengurtel, von einzelnen 
hohen Erlen iiberragt, wandert mit der Zeit teichwarts und fiillt 
zuletzt bei ungestórter Entwicklung ais Erlenbruchwald die ganze 
Vertiefung.

A r te n l i s te  Nr. 6.
Baumschicht:

Atnus ylnłinosa 15 m 
Betula rrrrueom  8 m 
Carpinus betidus 8 m 
Pinus silrestris 8 m
Qnercus rolni r  6 m

Strauchschicht :

Rhamnus franyula 
Prim us spinosa 
Sorbus aucuparia 
Sambucus nigra 
Sambucus racemosa 
Populus trem ula 
Salix cinerea 
Ligustrurn vulga,re 
Rubus idaeus 
Rubus spec.

Krautsch icht  (in und an der
Hecke):

Solarium dulcumara 
Lysimachia imlgaris 
Lysimachia nu m m ularia 
Lythrm n salicaria 
Oalium aparine 
Lotus uliginosus 
Alopecurns pratensis 
Dactylis glomerata 
Juncus conglomeratus 
Glechoma hederacea 
Ranunculus acer 
Stelhiria graminea 
Rumex acetosa 
Lychnis flos cuculi 
Sanguisorbu officinalis 
Aspidium spinulosum 
Aspidium filix  mas 
Hyloeomium sąarrosum

u. a.
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Aufnahme I: Quelle mit anschlieCendem Graben in Wiese bei Frisch- 
bom. 7/35.

Aufnahme II: Quelle mit anschlieCendem Graben in Wiese in der 
Eschelbach bei Udenhausen. 6/34.

VIII. Der Verband der Quellfluren.
(Der Cardamineto-Montion-Verband).

A r t e n l i s t e  15:

Car darninę amara 4 + Jiuicus supinus 2
Berula angus/ifolia 3 I Calhtriche nernalis +
Stellaria uligiaosa + 3 Boa triria lis -h
Montia nirulauis + 2 Uanunculus flammmia +
Epilobium pal/ostre + I Mgosotis palustris +
Eąuisetiim patustre + + GigcAnia fluitans +
Alchemdla milgaris + + Comarum palustre +
Chaerophyllum hirsutum 2 Carex caneseens +
Spiraca Hlmarin + Care.c echinata +
Carex resicaria + Scirpus silcaticus +
Geranium patustre + Saginu procumbens 4*
Cirsium oleraceum +
Solauum dulcamar‘a + Mo o s e :
Angehca silrestris + Philonolis fontana + 1
Lysimaclria milgaris + M ar chan t ia polg murph a + +
Athgrium filix  feminu + A mblyslegium filicinum +
Yeronica beccabunga + Mniam hornmn +
Cal tka palustris + A u taco mnium palustre +
Galinm palustre + 1  Igpnum cuspidatum 2
Lenina minor 4 Spagnum sjjec. +

An standig flieCenden Quellen bildet sich haufig ein Pflanzen- 
verband unter der obigen Bezeichnung aus. Das Wasser ist an solchen 
Stellen stets frisch und sauerstoffhaltig, im Sommer verhaltnismafiig 
kiihl, im Winter dagegen relatiy warm, sodaft auch dort zur Frost- 
zeit das standige frische Griin nicht yerschwindet und gem von Wasser- 
gefliigel im Winter aufgesucht wird.

Berula aiu/ustifolia und Car darninę amara wetteifern meist um 
den alleinigen Besitz des Standortes. Nach dem Voge1sberg hin gesellt 
sich Chaerophgllum hirsutum  hinzu und wird mit der Hohe immer 
haufiger. Dort trifft man auch an solchen Stellen die Charakterart 
Chrysospleniu in oppositifoliwm reichlich an. Mitunter findet sie sich 
aber auch in tieferen I.agen.

In der Literatur ist der Verband in zwei Gesellschaften nach den 
beiden Verbandscharakterarten gegliedert. Eine nahere Bearbeitung 
des hiesigen Verbandes laCt dies auch vielleicht fur unsere Gegend 
wiinschenswert erscheinen.
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Das Molinietum coeruleae —  Die Pfeifengrasgesellschaft.
Aufnahme I: Schwarzborn, Sumpfwiese am Wald, Hohe: 370 m, 

Neigg. io°, SO, Kalk, 50X30 qm, Bodenbedt-ckung 
100%  — 7/34-

Aufnahme II: Eisenberg, Sumpfwiese an der Rimmelsąuelle, Hohe: 
375 m, Neigg. 5° SO, Kalkąuelle, 30X30 qm, Bedeckg. 
100% . — 6/33-

A r t e n l i s t e  16.

IX. Der Verband der Pfeifengrasgesellschaften.
(Der Molinion coeruIeae-Verband).

A. C harakter -  u. Verbands-
c h a r a k te r a r te n : 

(nach Walo  Koch)
H Molinia eoerulea 3 4
„ Succisa pratensis 1 1
G Colchicum autumnale + +
H Lysiniachia mdyaris + +
„  Sanyuisorba offic.inalis + +
„ Selinum carrifolia +
G Ophioglossum m l gapę +

B. B eg le i te r :  
H Potentilla łormentilla 2 +
„ Cirsinm palustre T +
G Epipactis palusłris I +
H Galium palustre + 1

Eriophorum latifoUum I +
„ Ajuga reptans + +
„ Brixa media + +
„ Prum lla rulgaris + +
„ Centaurea jacea + +
„ Crepis palndosa + +
„  Carex panicea + +
„  Carex flara + +
„ Carex glauca + +
„  Carex rulgaris + +
G Eąuiselum palustre + +
H Galium uliginosum + +
T Gentiana dliata + +
H Lotus uliginosus + +
T  Lim an catharticum + +
H Leontodon hispidus + +
„ Lathyrus pratensis + +
,, Parnassia palustris + +
„ Plantago lanceolata + +
„  Ranunculns acer + +
„  Rumex obtusifolius + +
,, Spiraea ulmaria + +

11 Polygala amara +  4-
„ Agrostis alba +
„  Achillea ptarmica 
„  Anthosnnthum. ocloratum 
,, Aira caespilosa +
„  Cirsinm olcraceum 
,, CalIlia palusłris 4-
,, Carer ldrta 
„ Carex ech i na la.
„ Carer pnlicaris 
„  Crysanth. leucanthemum 
,, Cardnuune pratensis 4- 
,, Campanula rotumlifolia 4- 
G Eąitisetum sihałicm n 
H Erioph. angustifolinm  
T  Euphrasia officii/alis 
H Epilobium partiflorum  +
„ Epilobium palustre +
„ Eesiuca rubra 
„ Fes tu ca pratensis 
„ Gcum rim le +
„  Hgpcricum ąnadrangul.
„ Hgpcricum hirm lum  
,, Holcus lanuhis +
„  J hiichs acułiflorus 
„ Juncus lamprocarpus +
„ Juncus cffnsns +
,, Łych nis /los cnculi 
„ Lnzuln a Ibid a 
G Listera orała +
,, Orchis lałifolius +
,, Prim ula elalior +
H Piinpinella saxifraga +
„ Poa pratensis +
„ Ped.icularis sUralica +
„ Pedicnfaris palusłris +
,, Phyteuma nigra +

+
+

 
+

 
+

+
+

+
 

+
+

+
 

+
+

 
+

+
 

+
 

+
+
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H Ranuncidus sardous + D. M oose:
„  Scirpus silvaticus + Aidacomnium palustre 1 I
„  Triglochin palustre + Amblystegium filicmum 1 +

G  Tussilago farfara + By rum bimum + +
H Taraxacum o ff dnale + Camptothecium nitens 3 2
T  Trifolium minus + Camptothecium lidescens I +
H Urtica dioeca + Climadurn dendrmdes + I
„  Yaleriana dioica + Drepanocladus rerohcns I 2
„  Viola palustris + Eurhynckium Schldcheri +
„  Vicia cracca + Fissidens adian toides + +
„  Yeronica chamaedrys + Hylocomium squarrosum + I

Hypnum molluscum 2 I
C. Abbauende  Straucher Hypnum cuspidatum + +

am Rand; Iły  locomiu m splendens + +
Homalothec. Philippeanum + +

P Alnus glutinosa + + M nii 1 m undulatum +
„  Carpinus betulus + Mniam affine +
„  Rhamnus frangula + Thuidiu m Philibertii + +
NP Oratacgus ozyacantha + Thuidium tamariscinum +

„ Ridrus idaeus + Trickocolea tomentella +
Chara foetida +

Ełne fur unser Gebiet seltene F l a c h m o o r g e s e l l s c h a f t  dieses 
Verbandes traf ich auf zwei sumpfigen Waldwiesen, in beiden Fallen auf 
kalkhaltigem Boden.

In Aufnahme i am Schwarzborn ist durch das am Platze und in 
der Nahe auftretende Wasser aus organischen und anorganischen 
Bestandteilen eine Erhohung gebildet worden, die sich deutlich aus 
den umliegenden Wiesen heraushebt. Ein kleines Quellkuppenmoor 
hat sich hier gebildet.

Aufnahme 2 liegt zwischen Buntsandstein und Basalt am FuGe 
des Eisenbergs unweit Willoffs. Da dort Muschelkalk oberflachlich 
nicht nachgewiesen ist, kann es sich hier nur um eine Quelle mit kalk
haltigem Wasser handeln, durch dessen Mineralgehalt die Zusammen- 
setzung der Vegetation bestimmt wird. Kalksinterbildungen an den 
Sprossen von Amblystegium filicmum  deuten das unmittelbar an. Der 
Boden ist lehmig, nicht sandig und enthalt Schalen von Schnecken- 
hausern. Sphagmim fehlt ganzlich*).

An beiden Orten sorgen nieversiegende Quellen fur einen standig 
hohen Grundwasserstand, wenn auch im Sommer der Boden an der 
Oberflache abtrocknet und man das Moor dann beschreiten kann, ohne 
einzusinken.

Der nahrstoffreiche Boden und die standige Feuchtigkeit ver- 
anlassen einen artenreichen Pflanzenbestand, in dem neben manchen 
Seltenheiten unter den Bliitenpflanzen (Epipaciis pahistris, Triglochin 
palustre, Ram m adus sardous, Opkioglossum mdgatum, Carex pidi- 
caris, Poły gal a amara) besonders der Reichtum an Moosen auffallt.

*> Nathtraglich bemerke idi, dafi Prof. Diehl in seinen „Erlauterungen zur geo* 
logisdien Kartę von Hessen, Blatt Lauterbach", S. 7 auf „ein ganz kleines Vorkommen" 
von Muschelkalk, von Sdiuttmassen verdetkt, an der bezeidineten Stelle hinweist.
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Eigenartig erscheint mir das Auftreten von Gentiana cilmta in 
beiden Jndividuen auf einem Flachmoor. Ihr Standort ist im all- 
gemeinen die trockene Kalktrift.

Die jahreszeitliche Entwicldung der Gesellschaft setzt spater ais 
auf den angrenzenden Wiesen ein, da sich der wasserreiche Boden im 
Fruhjahr nur langsam erwarmt. fjberraschend jedoch ist der Anblick 
im Sommer und Herbst, wenn die rotweiCen Bliitenkronen der seltenen 
und geschiitzten Sumpfwurz aus dem Griin der Graser hervorschauen, 
wenn das Wollgras (Eriophorum) seine Wattebausche ausbreitet, wenn 
dann im Spatsommer die Bluten des TeufelsabbiC (Succisa pratensis) 
und des Studentenróschens (Parnassia palustris) ais leuchtende Farb- 
tupfen das Moor beleben und schlieftlich der Herbstwind mit den fahlen 
Schaften des Pfeifengrases sein Spiel treibt.

Ab und an wird der Bestand gemaht und zu Streu verwertet. 
Dieser Eingriff des Menschen verhindert die Weiterentwicklung der 
Gesellschaft zum Wald, den einzelne Straucher am Rand und Keim- 
linge im Moor andeuten. Leider hat man in diesem Jahr versucbt, 
das Moor am Schwarzborn durch Drainage trocken zu legen. Sein 
Nutzwert zur Heugewinnuug erscheint mir fraglich.

Sauere Subassoziation des Molinietums.

Zusammenstellung nach Aufnahmen aus den Zinkelwiesen und
den Wiesen in der Eschelbach zwischen Wernges und Udenhausen. —
>934/35-

A r t e n l i s t e  1 7-
I II III I II III

Curex resicaria 4 I + Selinum carrifoiium +  +
Juncus acutiflorus i 3 + Pedicularis palustris + +
Galium palnstre i 2 + Epilobin m parnflorum a_ +
Lotus nligiuosus i 2 + Caltha palustris + +
Spiraea nlmaria i I + Lythrum salicaria + +
Lysimackia rulgaris + + + Carex flara + +
Cirsium palnstre + I + Snutellaria galericidata + +
Crepis puludosa + + + Myosotis palustris + +
Agrostis alba + + + Parnassia palustris 4" +
Achilleu plarmica + + + Carex panicea + +
Care.r echinata + + + Eąnisctum palnstre + +
Carex rulgaris + + I Juncus effusns + +
llolcus lemat)ts + + 2 Yaleriana dioica + +
Viola pa! as Iris + + I Ranunculus acer + 2
Potentilla łormenlilla + + + Trifolium repens + I
Gard aus crispus + + + Ranuncntns repens i +
Menyanthes trifoliata 2 I Łysi machin mim malaria + ]
Comarum palustrc 2 + Car dam in e pra tensis + I
Eriopltoruw latifolium 2 I Pedicularis silcatica + +
Scirpus■ silraticus + I Festuca rubra + +
Juncus lamprocarpus + + Tirim media + +
Eriopkor. angustifoliuni + + Anthorantknm odoratum + +
Carex acuta +  + Trifolium procumbens + +

Fedde, Rep. Beih. CXII. 6
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I II III I II III
Lyclm is flos cuculi + + Bellis perennis +
Plantago lanceolata + + Limem catharticum +
Drosera rotundifolia + Chrysanth. leucanthcmum +
Gnliutn uliginosum + Polygala rulgaris +
Hypericum tetrapłerum +
Carex glauca + 1\ /T
Molinia coerulea + Moose:
Trifoliwn spadiceum + Spkagnum acutifolium 5 3 +
Juncus conglomeratus + Aulacomniu m palustre + 3 2
Vicia cracca + Tlylocomium squarrotmm + 1 2

Brunei la vulgaris + Hylocomium splendens + 2 +
Poa tririalis + Climacium dendroides + 1 1
Carer hirta + Sphagnum cymbifolium + +
Trifoli u m pratensc + Spkagnum teres + +
Rumex acelosa + Sphagnum contortum +  +
Lathyrus pratensis + Cedliergon giganteum + +
Luzula campesłris + Drepanocladus aduncus -1- +
Succisa pratensis + Sphagnum sąuarrosum +
Nardus stricta + Polytrichum commune +
Triodia tlecumbens + Polytricliwn striclum +

Eine zu diesem Yerband ijehórende Sumpf-  oder Moor-
w ie se n g e se l l s c h a f t  ist hicr und da in unsrem Gebiet auf Bunt- 
sandstein anzutreffen. Sie entwickelt sich auf kleinen Wiesenmooren, 
die in trockenen Jahren zur Streugewinnung herangezogen werden. 
Neuerdings sucht man bei der Feldbereinigung auch diesen „letzten 
Mohikanern“ beizukommen.

Man holt sich in diesen Sumpfgebieten wahrend des ganzen 
Jahres nasse Fiifie, da man oft bis zu den Knieen einsinkt. Das Grund- 
wasser reicht im Gegensatz zu den Feuchtigkeitsverhaltnissen der 
vorigen Gesellschaft stets bis zur Oberflache. Das mag auch mit ein 
Grund sein, dali Molinia coerulea, die in den beschriebenen Kalksiimpfen 
so haufig war, hier nur mit einigen Halmen vertreten ist. Im an- 
grenzenden feuchten Kiefernwald dagegen tritt das Pfeifengras wieder 
sehr zahlreich aut. Dafiir aber sind hier imSumpf die Torfmoose in 
uppigen Polstern ausgebildet. Es ist nicht verwunderlich, dab sich 
unter dem bestandigen LuftabschluB durch das Wasser die abge- 
storbenen Pflanzenteile an manchen Stellen zu einer ansehnlichen 
Torfschicht von i m bis 1,50 m angehauft haben.

Die beigefiigte Artenliste stellt eine Zusammenfassung von Auf- 
nahmen dar aus den Zinkelwiesen und der Eschelbach zwischen 
Wernges und Udenhausen. Der Boden ist hier ein saurer Molkenboden 
auf lehmiger Grundlage. Das Wasser der Quellen im Bereich der 
Gesellschaft kann deshalb nicht gut versickern und sammelt sich an. 
Die Vernassung wird erhóht durch die Torfmoosrasen, die die Feuch- 
tigkeit leicht festhalten. Ausgefallte Eisenverbindungen łarben das 
Wasser stark rotbraun.

A u fn ah m e  i : Sie ist an den nassesten Stellen notiert, wo das 
Wasser in offenen Lachen steht. Hier zeigen Wollgras und Segge das 
Moor an. Wenn man bei dem Yersuch, es zu durchwaten, den ge-
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schlossenen Torfmoosrasen iiberblickt, ausdem das rotc Wasserempor- 
quillt, so ist die Bezeichnung „Moossumpf“ am Platze.

Hier findet man das schóne Blutauge (Comarum palustre) und 
den Fieberklee {Menyanthes trifoliata) mit seinen fleischigen Blattern. 
Wo das Torfmoos in der rotbraunen Briihe ertrinkt, ranken sich die 
Sumpfmoose Drepanocladus acluncus und Calliergon giganteum empor. 
Dafi an solchen Órtlichkeiten der Sonnentau (Drosera rotundifolia) 
noch nicht selten ist, darf ais besonders gliicklicher Umstand vermerkt 
werden.

Aufnahme 2: Ihr Gebiet ist beschreitbar. Die dunkelgriin- 
glanzenden Simsen, das zierliche Sumpflabkraut, das seltene Trifolium  
spadiceum, der Sumpf-Schotenklee, sowie die Sumpfdistel fiihlen sich 
hier zu Hause. Zu den hier besonders iippig entwickeltcn Torfmoosen 
haben sich Aidacomnium palustre, Hylocomium splendens u. a. gesellt.

A ufnahm e 3: Die Feuchtigkeit des Bodens lafit hier nach, die 
Moospolster der Bodenschicht lockern sich auf. Hylocomium sijuar- 
rosum und Climacium dendroides verraten den Ubergang zur Wald- 
wiese im ublichen Sinne. Es finden sich die Arten der Frisch- oder 
Fettwiese ein: Trifolium pratense, Holcus lanatus, Briza media, 
Chrysanthemum leacanthemum, Plantago lanceolata u. a. Doch kiinden 
Lausekraut {Fedictdaris), Borstengras {Nardns stricta) noch feuchten 
und den nahrstoffarmen Boden.

X. D e r  V e r b a n d  d e r  F e t t w i e s e n .
(Der Arrhenatherion-Verband).

1. Die Glatthaferwiese (Arrhenatheretum elatioris).

Dieser Verband ist schon von vielen Autoren (siehe Literatur- 
verzeichnis) beschrieben worden. Da aber nicht jedem Leser diese 
Literatur zur Verfiigung steht, will ich hier kurz dereń Feststellungen 
wiederholen.

Unter „ F e t t w ie s e “  oder „ F r i s c h w i e s e “  versteht man die 
wirtschaftlich hochwertige Wiese, die jahrlich ein-, meist aber zweimal 
geschnitten wird. Um die gewiinschten grofien Futtermengen zu 
erlangen, ist eine standige Diingung notwendig. Heracleuni splion- 
dylium  und Anthriscus silrestris sind ais Stickstoffzeiger besonders in 
den Wiesen unterhalb der Dorfer haufig. Neben einer ausreichenden 
Diingung verlangt diese Wiesenart einen frischen Boden mit hohem 
Grundwasserstand, der im allgemeinen in den Talniederungen gegeben 
ist. Dort erreicht sie deshalb auch das Optimum ihrer Entwicklung. 
AllzugroBe Feuchtigkeit laCt dieWiese versumpfen und ,,sauer“ werden. 
Fehlt dagegen der Fettwiese die geniigende Feuchtigkeit und Tief- 
griindigkeit des Bodens, oder ist ihre Bewasserung mangelhaft, dann 
wird sie zur Mager- oder Bergwiese (oft einschiirig), um schliefilich au( 
der Hohe in der Trift ais Weide auszuklingen.

Regelmafiige Mahd und Diingung sowie giinstige Wasserverhalt- 
nisse sind also die Yoraussetzungen fiir das Gedeihen dieser Halb-

6'
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kultur-Pflanzengesellschaft der Fettwiese, die somit ganz menschlich 
oder anthropogen bedingt ist, und von dem Menschen ais Dauer- 
gesellschaft erhalten wird. — Rechnet man ais uniformierenden Faktor 
noch den ausgedehnten Samenhandel, der mit an der gleichartigen Zu- 
sammensetzung dieser Gesellschaft beteiligt ist, hinzu, dann wird ihre 
weite Verbreitung ohne weiteres verstandlich.

Die Ents tehung der Fe t tw ie se  fallt (nach Braun-Blanquet)  
in die Steinzeit ,  ais der Mensch dieser Zeit zur Haustierhaltung iiber- 
ging. Sie ist demnach einige Jahrtausende alt, aber trotzdem eine der 
jiingsten Pflanzengesellschaften.

Bei der G la t tha ferw iese  kann man eine deutliche Schichtung 
in eine untere Schicht von niederen Grasern und Krautern und eine 
Oberschicht von Stauden und hohen Grasern unterscheiden. Damit ist 
der Lebensraum iiber der Erde aufs beste ausgeniitzt und eine gewisse 
Organisationshohe gekennzeichnet.

Die verschiedenen jahrlichen Aspekte sind jedem von uns von 
Kind auf mehr oder weniger bekannt. Im Marz vermogen die weiBen 
Tupfen des Gansebliimchens das stumpfe Wintergrun der Wiesen 
kaum zu beleben. Erst der April bringt frisches Griin, in das der Mai 
vor allem seine Farben webt. Mit dem Weifi des Wiesenschaumkrautes, 
dem Gelb der HahnenfuBe und dem Rot des Honiggrases an feuch- 
teren Stellen wetteifert der Ocker des Lówenzahns an den Tallehnen. 
Aus diesem Bliitenteppich heben sich nach dem Vogelsberg hin nur 
leicht die hellgelben gefiillten Bliitenkópfe der Trollblume ab, doch 
deutlich genug. um erkannt und leider so haufig gefluckt zu werden. 
Im Juni kommen dannnochdie leuchtenden Farben der Korb-, Schmetter- 
lings- und Doldenbliitler hinzu, durchwebt von den zarten Tinten der 
bluhenden Graser. Die Entwicklung hat. ihren Hóhepunkt crreicht. 
Mitte Juni fallt diese Herrlichkeit unter dem Strich der Sense und dem 
Geratter der Mahmaschine und erholt sich bis zum zweiten Schnitt nicht 
mehr ganz zur fruheren Schonheit und Blutenfiille. Erst im August 
lohnt es sich wieder, einen Blick auf die Wiese zu werfen. Im feuchten 
Grund nicken dann die blau-violetten BUiten des Teufelsabbisses und 
die dunkelroten Blutenbiischel des Wiesenknopfes; der gelbe Pippau 
und der weiBe Augentrost haben die trockenen Hangę besetzt. Auf die 
griine Flachę verteilt sind der rotę Wiesenklee, die blaue Knautie und 
der Barenklau mit seinen weiBen Dolden. — Nach der Grummeternte 
beschliefit — allein auf weiter Flur — die Herbstzeitlose (Colchicum 
aułumnale) mit ihren fleischroten, nackten Bluten den Farbenreigen 
des Jahres.
Aufnahme i ; Wiese a. d. Lauter bei der Ziegelei, Hóhe 280 m, Neigg. O0, 

Boden frisch, Ailuvium, 200 qm — 4. 6. 34.
Aufnahme 2: Wiese hinter dem Tannenwald bei Wernges, Hóhe 

350 m, Neigg. 200 N, Boden trocken, Buntsandstein, 
300 qm — 7. 6. 33.

Aufnahme 3: Wiese am Heidberg bei Wernges, Hóhe 330 m, Neigg.
io° SO, Boden ziemlich frisch, Buntsandstein, 200 qm, 
— 21. 6. 33-

Aufnahme 4: Wiese am Brenner Wasser beim Wolfersberg, Hóhe 368 m, 
Neigg. 5° SO; Boden feucht, Basalt, 200 qm — 8. 6. 33.



45

A r t e n l i s t e  18. 
A. Charakterarten:

I II III IV
H Arrhenath. elatius 2 -f- 1 
„  Trisetum fiat esc. + 2 1  
„  Gynosurus crist. +  H— h
„  Hcracl. sphond. 1 2
„  Anthrisc. silr. 1 +
„ Grepis biennis +  1 +
,, Tragop. pratensis + 4— h 
„ Pim pin. magna +
„  Crunim carri

+
+
1
1
1

+

1
1
1

+
+

1
+
+

+  +  
4- +

4-

+
4-

4~
4~
4- 4- 

+  
4-

4-

+ 4~
B Arrhenather ion-Verban d:
H Ranunc. cicer 
„ Rainer, acctosa 
„ Trifolium praf.
„ Fe stu ca prat.
„ Poa pratensis 
,, Ccrastium trir.
„  Dactylis glom.
„ Lathyrus prat.
T  Bromus mollis 
„ Trifolium minus 
H Phleuin prafen.se

C. Begleiter :
H Holcus lanatus 
„  Plantago lanceol.
„  Tarax. officinale 
,, licllis perennis 
„ Alchemilla rulg.
,, Luzula campestris +
„  Saxifraga granul.
„  Achillea millefol.
„  V er muca cha macdr. +
„  Arena pubescens 
„  Briza media 
„  Alopccurus prat.
„ Ajuga reptans 
„  Picia cracca 
„  Phyteuma ni gra 
,, Brunella rulgaris 
,, Anthor. odoratum 
„  Ranunc. bulbosus 
T  JRhinanthus minor 
H Centaur ca jacea 
„ Camp. rotundif.
„ Leontodon autumn.
„  Trifolium repens

2 1 + 2
2 + + I
I I I +

+ I + I
+ + + l
+ I 4” +
+ 1 + +
+ — + +

. + + + +
I 2 +

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

+ + +
+ + +

+ I
+ I
I +

+ +
+ +
I +

+ +

H Stellaria graminea +  
„  Agrostis milgaris 
T Linum  catharticuni 
H Lcdh.gr. montanus 

Ranunculus repens +

I II III IV

„ Hyperic. perforat. +  
,, Hypoch. radicata +  
„  Lolinm perenne 4~ 
G Colchie. autumn. 4~

+  ■ 
+  +  
4- 4- 
+  4-

+
4~

+

H Campanula patula +  +
„ Galium mollugo +  4~
„  Leontodon liispidus +  +
„ Cerast. glomercd. +
„  Agnopyr. repens +
,, Lotus corniculatus +
„ Lolinm m nltiflor. +
,, Galium rerum  +
„ Prim ula officin. +
„ Euphrasia officin.
T Medicago lupulina +
H Anemone nemorosa +
„  Pimpin. sarifraga +
,, Hierac. pilosella 4~
CH Thym. chamaedr. +
H Peponica officin. -f-
G Cirsi.um arreuse +
H Bctonica officinalis +
,, Phyteuma orbicul. 4~
„ Poły gala rulgaris +
G Conrolrul. arrens. +
H Plantago media +
,, Knantia arrensis +
,, Glech. hederacea 4~
„ Daucus carota 4~
G Ecjuisetnm arrensc +  
H Festuca rubra 
,, Carer hi.rta

D. F eucht igke i tsze iger  
H Cardara. pratensis 1 +  4~
„ Lychn. flos cuculi +  +
„  Sanguis. officin. +  4~
„ Lysim. nummul. 1 +
G Polygon. bistorta 
H Myosotis palnstris 
„  A ir a caespitosa 
,, Petasites officin.
„ Cirsium palustre

+
4~

4-
+

1
+
+
4"
2 
1

4-
+
+
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I II III IV I II III IV
H Succisa pratensis +  + G Spiraea ulm aria +
„ Trollius europaeus 1 H Carex pallescens +
„  Agrostis alba + „  Lotus uligijiosus +
„ Cal t ha palnstris + „ Gal. uliginosum -f
„ Poa tritńalis + „  Angelica silvestris +
„ Geum rirale +
„ Cirsinrn olcrueeum + E. Moose :
„ Chaeroph. hirsułum + Hylocom. sgarrosum 2 1 1 2
„  Valeriana dioica + Climac. dendroides +  1 2
„  Yaleriana officinalis + Hypnam cuspidatum + +
,, Prim ula elatior + Br achy tli. rutabuhim + +

Die Aufnahmen i und 4 sind — wie leicht ersichtlich — auf 
feuchtem, die Aufnahmen 2 und 3 dagegen auf trockenerem Boden 
gemacht. Jene zeigen die Gesellschaft in ihrer typischen Zusammen- 
setzung, wie sie sich allgemein im Tal findet, entlang den Bachen. 
Auch tritt die Gesellschaft auf Basalt allgemein klarer in Erscheinung 
ais auf den trockneren, nahrstoffarmeren Wiesen des Buntsandsteins 
mit meist geneigtem Bodenprofil, wovon die Aufnahmen 2 und 3 einen 
Eindruck vermittcln. In den schmalen Talchen dieses Gebietes trock- 
nen die Wasserrinnen, an denen sich die Wiesen bis zu den Ackern 
auf der Hóhc entlang ziehen, im Sommer meist aus, wodurch der Grund- 
wasserstand der Umgebung ungiinstig beeinfluCt wird.

2. Die Bergwiesen.

(Assoziation von Festucn ovina und Prim ula officinalis).

Aufnahme 1:

Aufnahme 2 : 

Aufnahme 3: 

Aufnahme 4: 

Aufnahme 5:

Aufnahme 6:

Kalkberg bei GroGenludcr, Hohe: 355 m, Neigg. 15 °N,  
100 qm, Boden ohne Steine, rotbraun, kompakt, 20 cm 
Starkę. 2. 6. 35.
Wiese am Wolfersberg b. Sickendorf, Hohe 365 m, 
Neigg. 150 NO, 100 qm, Basalt. 8. 6. 33.
Wiese unter dem Schmittbom b. Angersbach, Hohe: 
375 m, Neigg. 200 O, 50 qm, Basalt. 1. 6. 35.
Bergwiese bei Heisters, Hohe 440 m, Neigg. -io° S, 
200 qm, Basalt. 19. 6. 35.
Bergwiese auf dem Alten Berg b. Lauterbach, Hohe: 
390 m, Neigg. io° W, 100 qm, Basalt, Boden hell-grau- 
braun, ausgebleicht, wenig Steine. 6/34.
Hang am Heidberg bei Wernges, Hohe 334 m, Neigg. 
2 50 N, 100 qm, trocken, ungediingt, Buntsandstein.

21. 6. 33.
A r t e n l i s t e  20.

A. A r rh e n ath cr io n -Y e rb an d :

Trifol. pralen.se 
T i'i fol . m inus 
Chrys. Iciuanth.

1 II Ul IV V  VI
+  2 I 1 I
2 +  +  +  +

+  +  +  I +

Crepis biennis 
Bellis perennis 
Triset. flavesc. 
Ilu/łNcjc acetosa

I II III IV  V  VI
I +  +  I

+  I +
+  I +

+  +  +
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I II III IV  V  VI
Ranuncul. acer +  +
Bromus mollis +  +
Poa pratensis +  +
Arrhen. elatius +  +
Trngop. prał. +
Latkyrus prat. +
B adyl, glomer. +
Carum ca n i +
Alopec. prat. +
Ph len m pra tense +

B. B ro m io n -V e rb an d :
Plantago media 2  I +  +  +
Baumie, bulb. I I I I
Cirsium acaule 2 +  +
Sanyuis. minor I I I
Cai ex rem a +  +  +  +
Potent. rem a +  +  +
Koeler ia crist. - f  ■+"
Scab. columb. +  +
Brachyp. pin. +
Medic. falcata +
Ononis repens +
Ceiitaurea scab. +
Campt. lutesc. +
C. Differenzialarten gegen  

das Mesobrometum:
Prim ula officin. -f- i i +  
Genista tinctor. i 2 2 1  
Orchis ma.scid.us +  +  +

D. Begleiter:
Festuca ovina 2 1  1 1 -|_ 3
Thymus serpyll. 1 1 2 2 2  +  
Antkox. odorat. 1 2 _j— —|— |— f- 
Polygala rulgar. +  +  +  +  +  +  
Plantago lanceol. +  1 1 2 1
Leoułodon hisp. 1 1 2 2  +
Luzula camp. H— |— (- +  1
Hieracium pilos. +  1 +  r +  
Holcus lanatus H— h +  +  1 
Galium mollugo +  +  1 +  +
Acliillea mi Ile f .  1 +  +  +  +
Saxifr. granul. 4— I— I— b +  
Arena pubescens +  +  +  -f— (- 
Brixa media Ą— I— (- H— b
Hyloc. sąnarr. 1 4 2  2
Alchem. vulgaris +  3 +  +  
Galium rerum  +  +  +  1
Cynosur. crist. -j- H--- h +

I II III IV V VI
Cerast. glomer. + + + +
Lotus cornicul. + + + +
Taraxac. officin. + + + +
Rhinanth. minor I 2
Potent. torment. + + I
Fragaria resca 1 + +
Pimpin. saxifr. + + +
Euphras. officin. + + +
Anern. nemorosa + + +
Kucndia arcens. + + +
Trifolium repens + + +
Hypochoer. radie + + +
Festnca rubra + + +
Agros lis rulgar. + + +
Calluna rulgar. I 2
Nardus stricta + 2
Tri fol. medium 1 I
Thesium prat. 1 I
Veronica cham. + 1
Viola spec. + 4
Sanguis. officin. 2 +
Slellar. gramin. + +
Orchis maculatus + +
Orchis morio + +
Hyperic. per for. + +
Hylocom. tri.qu. 2 1
Listera orała + +
Phyteuma nigra + +
P/iyt. orbiculure + +
Campan. rotund. + +
Centaurea jarca + +
Gnaph. dioicum + +
Galium erectum + +
Daucus car0 ta + +
Lathyr. montan. + +
Agrim. enpator. +
Aira fle ruosa +
Ajuga reptans +
Betonica officin. +
Brachyth. albie. +
Cerastium arv. +
Carex pilidifera

+
+

Carex glauca
Cerastium triv. +
Colch. autumn. +
Cardam. prat. +
Campan. pat ula +
Draba rem a +

<Amelsenhaufen>
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I 11 III IV V  VI I II III IV V  VI
Eąuiset. areense + T ri fol. proeumb. +
Oeum rirale + Tlmid. delicat. +
Galium silwestre + Thuid. abiet. -f-
Ilierac. auricula + Viola canina +
Hypn. Schreberi + Vicia cracca +
Hylocom. splend. +

+
Veron. officin. h

Leont. autumn. Yaccin. m yrtill. +
Lyckn. tńscaria 1 Yeron. arrensis +
Linum  cathart. + Yicia sepia +
Myosot. rersicol. +  
Myosot. arrensis +

+
E. S t raucher (Anflug):

Polytr. juniper. Crataeg. oxyac. +
Platanth. bifol. + Pupulus tremula
Peltigera canina + Prim us spinosa +
Prim ula elatior + Quercus sessilis +
Polygon. bistorta + Bosa canina +
Silene inflata + Salix cinerea +

Den Ubergang von den Fettwiesen der Taler zu den trockenen 
Triften der Hóhen bilden die Berg- und Magerwiesen. Sie werden 
meist nur mafiig gedungt und z. Tl. nur einmal im Jahre gemaht, sind 
also einschurig. W o diese Wiesen gewassert werden kónnen und das 
Wasser ihnen die reichlichen Dungstoffe der Acker zufuhrt, entstehen 
Fettwiesen.

Es fehlt der Bergwiese der nahrstoffreiche tietgriindige Boden der 
Talwiese und ihr gleichmafiiger Wasserhaushalt wahrend des ganzen 
Jahres. Wenn in den Bergwiesen zuweilen auch quellige Stellen vor- 
handen sind, die feuchtigkeitsliebenden Pflanzen das Fortkommen er- 
móglichen wie: Trifolium  ppnten.se, Sanguisorba officinalis, Lgchuis 
flos m m li, Colchicum autnmnale,und vereinzelt auch Trolli us europacns, 
so leiden diese Wiesen allgemein im Sommer doch an Wassermangel 
und sind zu trocken, sodafi die Trockenzeiger sich ausbreiten kónnen 
und damit die Artenzusammensetzung in der Hauptsachc bestimmen; 
Festnca owiną, Lnr.uln campestnis, Hieracium pilosella, Bromus mollis, 
Thymus serpyllum. Mafii ge Feuchtigkeit vertragen: Leontodon his- 
pidus, Antho.mnthum odoratum, Tnifolium minus, Bel lis pcrennis, 
Tr. repens und BrunoUa rulgaris. Hylocomium syuarrosum dominiert 
auf waldbeschatteten Bergwiesen, lafit eine Grasnarbe kaum aufkommen 
und ist dort schwer zu vertreiben Auch das Heidekraut (Calluna 
rulgaris) dringt vom Walde her in diese Wiesengesellschatt ein: nur mit 
Dung kann man es vertreiben.

Mit der Hóhe nehmen Pkyteiim a nigrum, Ph. nrbiculare, Thesimn 
pratcnse, Lalhyrus moutanus und Nardus stricta auf diesem Wiesen- 
typ zu. Mit besonderer Freude stellt der Pflanzenfreund fiir die 
Wiesengesellschaft derBerghange noch einige Arten der immer seltener 
werdenden Orchideen fest: Orchis mascnlns, 0 . maculatus, 0 . uiorio, 
Platanihera bifolia und Listera orata. Auch freut sich im Vorfruhling 
jedermann an den „goldnen Himmelsschlusseln“ Prim ula officinalis m 
Pr.elatior. Die Doldenpflanzen der Fettwiese (Anthriscus silrestris)
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Heraeleum sphondylhuu, Carum carvi) sind selten oder fehlen ganz, 
wodurch der Mangel der Bergwiese an Stickstoff gekennzeichnet ist.

Der einmalige Schnitt und die angrenzenden Hecken geben 
manchen Strauchern Gelegenheit, in handhohen SchóBlingen zu er- 
scheinen.

T  iixen stellt die Gesellschaft der Bergwiese „Die Pflanzendecke 
zwischen Hildesheimer Wald und Ith“ zum Mesobrometum, da diese 
Gesellschaft, wie erwahnt, zum Halbtrockenrasen der Trift uberleitet 
und mit zahlreichen Arten (siehe Artenliste) aus ihm vertreten ist. Dies 
zeigt deutlich die Aufnahme am Miiser Kalkberg, die unmittelbar auf 
einer Magerwiese unter der Trift gemacht wurde, — Auf Buntsandstein 
ist diese Art der Wiesen sehr arm an Arten, da zur Trockenheit noch 
der Nahrstoffmangel kommt. Die Aufnahme Nr. 6 am Heidberg bei 
Wernges gibt davon ein Bild. Hier liegt die Heide im Kampf mit den 
Wiesenpflanzen und bleibt an Steilhangen Sieger (siehe auch die 
Assoziation von Hi!Inna rulyaris und Gnaphalium diuicum).

XI. D e r  V e r b a n d  d e r  k a l k l i e b e n d e n  T r o c k e n r a s e n .

(Der Bromion-erecti-Verband).

Er zeichnet sich durch niedrigen Wuchs und mehr oder minder 
starkę Geschlossenheit seiner Rasen aus. „Alle stellen hohe Anspruche 
an die Trockenheit des Bodens, an die Warme und das Licht und be- 
siedeln daher die flachgriindigsten steinigsten Boden unserer Kalk- 
gebirge und -hiigel“ . (Tiixen).

1 . Die Gesellschaft des Plattgedriickten Rispengrases und des
Huflattichs.

(Poa-comjrressa-Tassilayo-farfara-Assońation).

Zusammenstellung i ; Gerollhalde am Maarer- und Miiser Kalkberg.
,, 2: Schutthalde am Vaitsberg bei Lauterbach (Basalt).
,, 3: Erdaufschuttung an der Tongrube zwischen Lau

terbach und Angersbach.

A r t e n l i s t e  21.

A. Charakterarten I II III
I If III Koeleria cristata + +

Foa compressa + + + Brachypodium pńmat. + +
Tussilago farfara + + + Sanguisorba minor + +
Echium mdgare + + Car lina mdgaris + +
I/inaria minor + + Poa pra ł. var. angustfl. + +
Melilotus albus + Thymus serpyllum + +
Mełiłotus offtcinaits + Medicago lupulina + +

B. B r o m io n -V e r b a n d : Brom us erectus +
Ranunculu.s bulbosus + + + Teucrium botrys +
Potentilla verna + Alyssum calycinum +
Fedde, Rep. Beih. CXJI. 7
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I II III 1 I II
Arena pratensis + Festuea pratensis +
Ononis spinom + (reranium dissectum + +
Ononis repens 4- Geranium nobertianum + 4
Cenłaurea scabiosa Galium rerum + 4~

C. Begle iter Gali u m aparinc + +
llyprncum  per fot ■«/. +

Achillea millcfolium + + + Hieracium umbcll. +
Cirsium arrense + 4- + Hierac. pillosclla +
Danens carota + + + Hy pochocris rad i ca la, +
Dacii/lis glomerala + + 4- Lotus corniculalns + 4 -
Epilobin m angustifol. + + + Jjamimn rubrum 4-
Galin m mollnyo + + 4- Lolhnn perenne +
Galeopsis tetrahit + + + Leontodon hispidus 4- +
Knantia arrensis + + + Lampsana communis 4-
Ton annna + + + Myosot. stricta (aren.) +
Pim pinella sa.cifraga + + 4- Mentha arrensis 4-
Plantago lanccolata + + + 'Plantago major +
Pohjgonum ariculare + + + Picris hieracioides 4-
Senecio jacobaca + + + Paparcr rhoeas 4- +
Senecio rulgaris + + + Rumex crispus 4-
Tragopogon pratensis + + + Rnmcx acetosa +
farcmicnin officinale + + 4- Senecio rimosus 4-
Arcnaria serp g ili folia + + Sonchns asper 4-
Arena pnbescens + + Sisymbrium thalianuni 4-
Agroslis spicu ren!i 4- + Sangnisorba officinalis 4-
Agrimonia eupatoria + + Staehys pednstris 4-
Pronius mollis + + Trifolium  proenmbens 4- 4-
Bellis perenrds + 4- Trifolinm pratense 4-
Bm nella rulgaris + 4- Trifolium repens 4-
Chenopodin m polysp. + + Tanacetum imlgare 4-
■ Ckenopodium album + + Trisetum flaresccns 4- 4-
Campannla rotundif. + 4 - Thlaspi arrense 4-
Chrysanth. leucanłh. + + Urtica dioeca 4-
Oichorium intybus + + Yicia hirsnta 4-
Gonrolrnlus arrensis + + Viola hirta + +
Capsella burs. past. + + Arrlienath. elatins 4-
Cirsium fanceolatum + + Antkemis tinctoria 4-
Carduus nnfans + + Alchemilla rulgaris 4 -
Cne pis virens + + Astragal. glycyphyllos 4-
Crepis biennis +  4- Alopecurus pratensis
Cerastium glomeratum + + Anthriscus silrcstris
Chenopodium murale + + Bromus sterilis +
Draba rem a + 4- Barbaraea rulgaris 4-
Eąuisetum arrense + 4- Calamintha acinos +
Erigenon canadensis + + Carex muricata 4-
Euphorbia helioscopia + 4- Carduus crispus +
Festuea ovina + + Carduus acanthoidcs 4-
Fragaria resca + + Carum carri +
Fam ania officinalis + 4- Cirsium  acaule 4-

S 4* 
+ + + + 

+
+

 
+ + + + + 

4-4-4-4-4-4-4- 
4-4-4- 

4-4-4- 
+

+
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I II III I II III
CerasHum artense + Kumez acetosella +
Orepis foetida + Raminculus sardous
Cynoglossum offiein. + Sonchus artensis +
Cystopteris frayilis + Silem  inflata +
C 'ynosurns cristatus + Sisym brinm  officin. +
Dipsacus silcester + Redutti acre +
Dianlhus dcl ((Ades + S. majinnnn +
Kriyeron acer + S. u lin  tu +
EpUol/ium montunum + Scrophularia nodosa +
Eilayo artensis + Ścierani hus anmms +
Fesłucn rubra +
Geranium colami. + U. Moose:
Gleckoma hedenacea + Cenatodon purpureus + + +
Gnaphalium uiiyinos. + Brynm  caespiticimn + +
Gcum urhannm + B. nryenteum + +
Galeopsis anyustif. + Potlia irnncatula + +
Holcus lanalus + Polytriehum ju n ip. +
Heracleitm sphoud. + Thuidium abietinum +
Ilienacium murorum + Tor tuła subulata +
Juncas bufonius + Rhacomitrium canesc. + +
L i noria tidyanis +
Leon todon autu mnalia + E. A b b au en d e  S t rau c her
Lepidium  campestre + Bubio idcteus + + +
Lactuca scariola + P r  unio spinosa + + +
Luctuca m uralis + Rosa canina + +
Lappa minor + Salix caprea + +
Lappa major + Corylus atellana + +
Matwicaria chamom. + Orataeyus ozyarantha +
Malta moschata + Sambucus niyra + +
M atricaria discoideo + Acer campestre +
PatentU ta aryentea + Cornus sanyuinea +
P. anserina + Quercus nobur +
Phlenm prutense +

(Die Kreuze (-)-) bedeuten, dali die Pfranze vorhanden war).

Die Gesellschaft findet sich in den Briichen des Maarer- und 
Miiser Kalkberges, auf den Schutthalden der Basaltbi tiche am Vaitsberg 
und Bilstein bei Lauterbach, auf den Erdschiittungen der Tongrube 
zwischen Lauterbach und Angersbach.

Hier ist der Pflanzenwelt die seltene Gelegenheit gegeben, offene 
Flachen in grofierem Ausmafie, durch Menschen ziemlich ungestórt, zu 
besiedeln und im Kampf mit den zeitweilig bewegten Erd- und Geroll- 
massen in gegenseitigem Wettbewerb Pionierarbeit zu leisten. Zu den 
hier beheimateten Arten gesellt sich darum noch eine grofie Zahl Ver- 
treter aus allen moglichen Pflanzengesellschaften (Ruderal-, Acker- 
und Wiesenpflanzen), sodaft die Artenliste recht bunt und umfangreich 
wird. Stickstoff- und feuchtigkeitsliebenden Pflanzen jedoch ist das 
Fortkommen an diesen Ortlichkeiten erschwert und ihre Zahl daher 
beschrankt. In Bezug auf den Wasserhaushalt sind die Besiedler des

7'
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Kalkschuttes am iibelsten daran, da das Wasser im Kalkgestein rasch 
versickert. Dort kann sich deshalb erst eine geschlossene Pflanzendecke 
bilden, wenn die Verwitterung des Gesteins so weit fortgeschritten ist, 
dafi die entstandene Feinerde die Feuchtigkeit geniigend festhalt; 
auch muG die Bodenbewegung aufgehórt haben.

Besser sind die Feuchtigkeitsverhaltnis.se auf der Schutthalde am 
Vaitsberg, die aus Abraum-Feinerde, gemischt mit Basaltschotter, be- 
steht. Auf den Halden der Tongrube schliefllich kónnen dagegen auch 
einige feuchtigkeitsliebende Arten bestehen, da der Ton das Wasser 
bindet.

Bei einer Neigung der Bóschungen von 50" und dariiber ist im 
allgemeinen eine geschlossene Pflanzendecke nicht móglich. Die ver- 
schiedenen Witterungseinfliisse (Regen, Frost, Wind) setzen Teile des 
Erdreichs an solchen Stellen von Zeit zu Zeit in Bewegung und ver- 
hindern damit den ZusammenschluG der Pflanzen. Folgende typischen 
Aufnahmen an zwei Steilhangen (Westexposition) am Vaitsberg und am 
Maarer Kalkberg sind dafiir Beispiele. Gleichzeifig stellen sie Initial- 
phasen oder Vorstufen zn den Halbtrockenrasen der folgenden Gesell- 
schaft dar.

In i t ia lph ase .

Aufnahme 1 : Maarer Kalkberg (Muschelkalk) Neigg. 45°W, Boden 
Feinerde mit Geróll; Bodenbedeckung 30%.

Aufnahme 2 Vaitsberg (Basalt), Neigg. 5O0W, Boden: lockere Fein
erde mit Schotter; Bodenbedeckung 40%.

Artenli ste

Poa compressa + 2 Koder in. crislata 1
Tussilago far fam 1 Teucrium bot rys 1
Potentilla rema + + Cerastimn arrensc +
Thymus scrpyllum + + Echium ndgare +
Daucus car 0ta + + Rami ncid ns b u Ibosus +
P icris hieracioides + + Pimpinella sctiifraga +
Festuca orina + + Ga/ium silrestre +
Achillea millefolium + + Sonchns asper +
Sanyuisorba minor 1 Melilotns albus

Wreniger geneigte Hangę, dereń Schutt- und Erdmassen ziemlich 
ruhig liegen, sind — neben den oben genannten Arten — u. a. be- 
setzt von:

Alysswn cnlycinnm 
Linaria minor 
Galeopsis angustifolia 
Tragopogon pratem is 
Senecio viscosm  
Polyyonum cmiculare

Eriycron canadensis 
Tara.racum officinale 
Plantago major 
Oichori.um intybus 
Poa annua 
Artemisia w lgaris

Rascher ais an den Abhangen der Schutthalden kónnen am Fufl 
derselben die Hochstauden in geschlossener Gesellschaft auftreten und 
eine dauemde Besiedelung der Flachę einleiten. So bilden sich jetzt
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am Vaitsberg, dessen Steinbruchsbetrieb seit Jahren stille liegt, kleine 
Waldchen von Stauden mit folgender Zusammensetzung: (Boden- 
bedeckung 100%)
Meli lotus albus 
M. offidnalis 
Cirsium arvense 
Tunacetum rulgare 
Artemisin rulgaris 
Lactum scariola 
('erbascum thapsas 
fAr li ca dioiea 
Jlypcricti m perforatu m

Rumex. crispus 
Car cl m is  crispus 
('. acantkoides 
Yaleriana offidnalis 
KpHobinm ccngustifolinm 
Ser opita lada nodosa 
Ilieracium amhellatum 
Eriyerun canad. (1 m hoch!) 
Polggunum conrolrulus

Auch die allmahliche Anderung der Pflanzendecke im Laufe der 
Jahre (Sukzession) ist gerade bei der sehr Iocker gefiigten Pflanzen- 
gesellschaft des Plattgedruckten Rispengrases und des Huflattichs mit 
geringer Organisationshohe gut zu beobachten. Physiognomisch ist 
der Wandel schon von einem zum andern Jahre oft so stark, dafi man 
iiberrascht ist. Die folgende Gegeniiberstellung sei dafiir ein Beispiel, 
wobei ein Bestand meist niedriger Gewachse von einer Staudengesell- 
schaft sehr schnell abgelost wird, in der Melilotus (Steinklee) vorherrscht 
und z. Zt. (1935) ais d ie  Charakterpflanze des Vaitsbergs angesehen 
werden kann.

B e isp ie l  einer Sukzession.
Gipfel der Schutthalde auf dem Vaitsberg, eben, Basaltkies mit 

Feinerde je '/s- 5°  *3m-
1934: Bodenbedeckung 50%. 1935 Bodenbedeckung 100%.
3 Arenaria serpyllifolia 1 — Cirsimn arrense 1
1 Boa compressa + 1 Festuca ovina +
1 Melilotus albus 4 1 Trifolium arrense +

+ Melilotus offidnalis 1 I Bryum  argenteum —
+ Artemisin enlgaris 1

Die Erdaufschuttung bei der Tongrube ist in der Hauptsache be- 
siedelt von Senedo riscosus und Polygammi ariculare auf den mehr 
ebenen und feuchtcren Flachen und von T-ussilago farfara  an den 
trockneren Hangen. Alle drei Arten bilden dort mit wechselndem 
Deckungsgrad (2—4) Massenbestande. — An einer Neuaufschiittung 
bei der Wasserkammer am Kirchberg bei Lauterbach sah ich ais Erst- 
siedler Chrysanthenmm leucanthemum und Agrostis spica venti mit 
ahnlichem Deckungsgrad in Fiihrung.

An den senkrechten Fe lsw an den  der Kalk- und Basaltstein- 
briiche finden nur wenige Pflanzen ein Fortkommen. Meist fehlt ihnen 
in den Ritzen und Spalten narnentlich des Kalkgesteins auf die Dauer 
der Halt, da dieses rasch verwittert und abstiirzt. Immerhin bilden 
Tortula muralis und T. ruralis, angepaGt an ihre Umgebung, schone 
Polster.wenn auch nur im Kleinem An Felssiedlern sindweiterzu nennen: 

die Moose Bryum  torcgcescens, B. argenteum, B . Funckii, 
Iiłiacornitriiun canesccus, Ditrichiim flexicaule, Tortula canescens,
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Grimmin apocarpa, (Jrthotrichum anomalum var. sazat.ile, Bar- 
bulą ueeoluta, B . faUax, B . reflexa, Hedwigia ciliata (Basalt), 
Grimmia trichophylla (Basalt), G. pidriiiata, Polytrichum pili- 
ferum, Camptothccium sericeum, ab und zu auch Campt. hdcscetis, 
Leucoclon sciuroidrs (Kalk und Keuper); dazu Ycrrucinea nigres- 
cens und andere F lechten :  weiterhin die Bl i itenpflanzen: 
Seelum cicrc, S. album, Thymus serpg/lnm, BolcntiUa rem a, Boa 
compressa, Asplcninm trichomanes, Aspl. ruta muraria, Aspl. sep- 
teutrionale (Basalt), Draba rem a, Arenaria serplhp folia-, Hicracium 
pi/nsrlla, Sanguisorha minor.

2. Der Ilalbtrockenrascn auf kalkhaltigeni Boden.
(Das Mesobrometum gentianetosum eiliatae).

An den mehr oder weniger steilen Hangen des Muschelkalks und 
Keupers, auf den waldfreien Basaltkuppen hat sich die Trift aus- 
gebildet, die einzig und allein ais Schafweide oberflachlich genutzt wird. 
Diese Nutzungsart hat im Veiein mit dem kalkhaltigen Boden und den 
ortlichen (lokalen) Klimaverhaltnissen an diesen Hangen eine Pflanzen- 
gesellschaft erzeugt mit eigenartigem Geprage in der Zusammensetzung 
und im Aufbau (Organisation). Sie beherbergt manche teils kalkstete, 
teils warmeliebende Art, die sonst nirgends in unserem Gebiete vor- 
kommt. Dazu hat der scharfe Zahn der Weidetiere eine Dauer- 
gesellschaft begriindet, abhangig neben der Warme vor allem von 
Trockenheit und Licht. Diese Voraussetzung findet die Gesellschaft 
am besten an siidlichen und siidwestlichen Berglehnen vciwirklicht. 
Welchen Umwelteinfiiissen sind die Fflanzen an diesen Steilen aus- 
gesetzt? Der Boden ist hier zwar nahrstoffreich und lafit daher im all- 
gemeinen eine iippige Vegetation zu; aber er ist flachgriindig, da er 
durch seine Neigung immer wieder teilweise abgeschwemmt wird; dazu 
fehlen Baum- und Strauchschicht. Eine Ver\vitterungsschicht von 
2— 10 cm bedeckt gewóhnlich das feste Gestein des Untergrundes. 
Diese diinne, kriimelige und lockere Erdkrume trocknet leicht aus. 
Begiinstigt wird der Vorgang namentlich bei Muschelkalk und Keuper 
durch die Wasserdurchlassigkeit des Gesteins. Nehmen wir noch 
hinzu, da fi die geneigte Oberflache die grófite Zeit des Tages zur heifien 
Jahreszeit von den Sonnenstrahlen nahezu senkrecht getroffen wird, so 
mufi an manchen Sommertagen eine starkę Erhitzung des Bodens ein- 
treten. Die Hitze wird z. T. wieder auf die Luftschichten nahe am 
Boden ausgestrahlt und wirkt somit ebenfalls austrocknend auf die 
Pflanzen. Die haufigen Windę an diesen Hohen steigern die Ver- 
dunsttmg und wirken im gleichen Sinne.

Zu den ka lk l i ebenden Pflanzen auf diesen Triften:
Onobi i/chis satira —
Medicago falcata —
Gentiana ciliata —

kommen die warmebediir ft igen:  
Galeopsis angustifolia — 
Falcaria riu in i —

Alyssum calgrinnni 
Fragaria riridis

Anemonc silrestris 
Carlina acaulis
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Euphorbia cyparissuis — 
Anthcmis tinctoria —
Linumperenne —
Bronms erectus —

Salria pratensis 
Salvia rerłicillała  
Teucrium bołrys 
Calamint/ia acinos

Kontinentale und meditenane Arten finden somit auf unseren 
Triften noch zusagende Lebensbedingungen, wenngleich auch sie nur 
ais Yorposten auftreten. Es fehlen neben vielen anderen:
Carejc humilis
Helianthemum chnmaccisłns 
Asperula cynanchica 
Brunclla grand)flora 
A neinonc pulsatilla

Phleum Bohmeri 
Dianthus carthusianorum ? 
Silene otites 
Eryngimn campesłrc 
Ajuya genevensis

Der HalbtrocKenrasen — Mesobrometum.

Aufnahme i Kugelberg, Hóhe 350 m, Neigg. 2O0SO. 100% bedeckt, 
Kalk, 5 — 10 cm Feinerde, dann steinig, 100 qni. 2. 7. 34.

Aufnahme 2: Miiser Kalkberg, Hóhe 375 m, Neigg. 4O0NW, 80% be
deckt, Kalk, Geroll aus kleinen Steinchen, dann 20 cm 
Feinerde, 200 qm. 13. 7. 34.

Aufnahme 3: Maarer Kalkberg, Hóhe 345 m, Neigg. 3o0W, 90% be
deckt, Kalk, steinig mit gelbgrauer Feinerde, IOO qm.

15- 7- 34-
Aufnahme 4: Bilskuppe, Hóhe 415 m, Neigg. 35°NO, 90% bedeckt, 

Basalt, steinig mit brauner Verwitterungserde; viele 
Wachholderbiische, 5° qm. 27. 5- 34-

Aufnahme 5: Saustallskuppe. Hóhe 365 m, Neigg. iO°S, 100% bedeckt, 
Keuper, Boden 10 cm tief ohne Steine, dunkelbraun, 
100 qm. 27. 5. 34.

Aufnahme 6 : Kugelberg, Hóhe 375 m, Neigg. i5°SW, 100% bedeckt, 
Basalt, trocken, steinig, 50 qm. 10. 6. 34.

A r ten l i s te  22.

A. Charakter-  u. Y erb an d s-  
ch a rak te ra r te n :

I II III I V V  VI
CH Botent. rem a 2 2 + 1  2 1 
H Cip  siu m acaule 1 3 +  1 1 +  
„ Blantayo media +  +  +  +. 1 2 
,, Banu.nc. bulb. 1 +  +  2 1 1
„ Koel. cristaia +  1 +  +  +  -F
„ Brachyp. jńnn. 2 2  +  +  1
CH Ononis rep. 1 1 1 2  +
H Sanguis. minor 1 2 1 H— F 
,, Carlina vulg. +  1 +  +  +
,, Boa prał. v. ang. +  +  +  F +
„ C<trex rem a +  +  2 +

H Brom. erect.
„ Scab. columb. 
,, Frag. ciridis 
T  Teucr. bołrys 
„ Alyss. calyc.
„ Medic. lupul. 

H Medic. falcata 
„  Arena prał. 
CH Onon. spin. 
H Cent. scabiosa 
„ Boa compr.
., Galium silu.
,, Geni. german.

I II III I W  VI
+  +
-F 1 +

1 +  1
■F -F ~F 
~F +  +

+  +  +  
+  -F 
1 +

+  1 
+  +  +

+  +
+  +

+  +
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I IIIIIIVVVI
H Anthyll. ruin. +  +
„  Eupliorb. cyp. 2
„  Camp. glom. +
„  Onobr. satiea +
T  Geni. ciliata +
H Salda prat. +
G Anem. silr. +

B. Begleiter:
H Hierac. pilos. 2 I 2 3 3 2
„ Fcstuca orina * 3 + + 2 2
„ Achill. millef. + I +
„  Plant, lanceol. +  + + + + I
,, Brixa media + +
„  Lotus cornic. + i + i I
„ Polyg. rulg. +  + i +
„ Leont. hisp. +  + + i +

CH Thym. serp. +  + i + ]
H Luznla camp. + + I +
CH Thym. cham. 2 + I
H Galium rerum I + I
„  Agrim. eupat. + + +

T  Limim cathart. +  + 1f
G Listera orała +  +  +
H Hyper. perfor. + + +
„  Gal. mollugo + +  +
„  Agrostis rulg. +  + +
„  Prim. officin. +  + +

T  Cerast. glom. + +  +
H Arena pubesc. + + +
„  Anthox. odor. + +  +
„  Daucus carota +  i +
„  Trifol. repens + + i
T Picris hierac. +  +
„  Brigeron a cer +

H Viola hirta + +
„ Pimpin. sazifr. +  +

T  Gcdeops. angust. H" +
H Frag. vesca + +
„  Tarax. officin. + +
G Carex glanca + +
T  Senec. jacobaea + +
H Echium rulg. + +
„ Knantia arrens. + +
„  IIolcus lanatus + +
„  Camp. rapuncld. +  +

G Conrolr. arc. + 4-
T Arenar. serp. + f
H Leont. autumn. + +

I II III I W  VI
H Carlina acaulis i
„ Camp. rapunculus +
„ Cichor. intybus +
„ Vida hirsuta +
T Trifol. minus 
H Brom. steril. -f.

Silenc inflata |_
„  Centaur, jacea f.
„ Hierac. auric.
„ Torilis anthr.

T Myosot. hisp.
H Salda lerticill. +
T  Cerast. arrense 
„  Linaria minor 

H Carex muric.
T Aethusa cynap. +
„ Mocnch. erect.
„ Ver07i. chamaedr.

G Orchis masc. +
T  Draba rema +
„  Calam. acinos -f-

+
+

+

+

+
+

+

+

C. Arrhenatheretum:
H Trifol. prał.
„  Arrhen. elatins 
„ Tragop. prat.
„ Chrys. leucanth. 
„  Triset. flaresc.
„  Dact. glom.
„  Cynos. crist.

T  Bromus tnollis 
H Bellis perennis 
„  Vicia cracca 
„  Rumex acetosa 
„  Carum carn

+  +  
+
+  +

+

+
+  +

+
+

+
D. Azidi phile Arten:

H Gnaph. dioic.
„  Camp. rotundif. 
„ Trif. arrense 
„ Nardus stricta 
„  Dianth. delt.

+
+

+
+  +

E. Moose und Flechten:
Camptoth. lutesc. 
Hypnum cupr.

2 i 3 +  +

var'. lacunosnm +  2 X 2
H. rugosum +  +  I +  +
Ditr. flezicaule +  1 I I
Thuid. abietin. I +  2 2

+
 +

 
+

+
+

 
+

 +
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i m m  w  v i
Hypn. mollusc. +  i
Hyioc. splencl. +  1
Hypn. Schreberi +
B-hcwom. canesc. + +
Hyloc. triąuetr. +
Bryum capillare 1 +
Cornic. acul. + 1 1
Clad alicornis + +
Clad. furcata +  +
Peltiyera canina +  -Ł

i II III i w  VI

F. A b b au en de S trau ch e r 
am Rand :

^P Prunus spin. +  +  +
rhinip. comrn. +  1
Pinus silv. +
Bosa ruingin. +

 ̂„ Bosa canina +

Das Zeichen ę vor einer Art bedeutct, daG die Pflanze die Gesellschaft
atifbauen hilft.

„ „ 4 „  „  „  „ „ „ Pflanze die Gesellschaft
abbauen hilft.

Biologisches Spektrum (ohne Moose): H =  68°/0; T  =  19% ; Ch =  4°/0;
G =  4% ; P =  5%-

Die Pflanzengesellschaft wird bei dem gegenwartigen Mangel an 
Einheitlichkeit in der pflanzensoziologischen Systematik unter den ver- 
schiedensten Namen gefiihrt:

Vorsteppe, Hugeltrift (Schw ier), Steppenheide (G radm ann), 
pontische Hiigel; die Ziiricher Schule (B rau n -B lan q u et, T u xen  
u. a.), — der ich mich anschliefte, — nenntsie „H a lb tro ck e n ra se n " 
(Mesobrometum) mit den in Mitteleuropa fur sie bezeichnenden Leit- 
oder Charakterpflanzen Bromus erectus und Oentiana ciliata.

Die Gesellschaft kann sich kiinstlich aus dem Wald durch Ab- 
holzung, aus der Bergwiese durch Beweidung, aber auch auf natiirliche 
Art aus der vorhin besprochenen Gesellschaft der Steinbriiche (Boa- 
compressa-Tussilago-farfara-AssoziaWoń) entwickeln. Der Ubergang 
von dieser Gesellschaft zum Trockenrasen ist erst vollstandig, wenn 
Festuca orina in niedrigem, geschlossenem Rasen erscheint. Dann haben 
sich auch manche Moose eingefunden, die sich nun in der Bodenschicht 
vielfach ausbreiten: Hypnum mgosum, Chrysohypnum chrysophyllum, 
Bryum  capillare, Hypnum cupressiforme var. lacunosum. An den 
weniger trockenen Nord- und Osthangen, wo sich die Grasnarbe etwas 
hóher erhebt und sich dort an die Hecke anlehnen kann, wird die 
Moosdecke unter diesem Schutz auch starker. Dort findet man: 
Hypnum woUuscnm, Hypnum Schreberi, Hylocomium triąnetrum, 
Hylocomimn splendcns, T/iuulimn Philibertii.

Neben dem Schafschwingel, der ais geeignetes Weidegras den 
Aufbau der Gesellschaft voIlzieht, steht Brachypodium pinnatum, mit 
dessen gehauftem Auftreten die Gesellschaft auf ihrem Hóhepunkt 
angekommen ist. Dieses Gras hat gegeniiber dem Schafschwingel sehr 
unter dem Zahn der Weidetiere zu leiden, besiedelt darum gern die 
Rander der Triften und Hecken, wo die Beweidung nicht so intensiv ist. 
Auch bevorzugt es Ansammlungen von Feinerde, die an weniger ge- 
neigten Stellen sich befinden; dorttritt es oft in geschlossenem Bestand 
in ausgedehnten Pdecken weithin kenntlich zusammen.

Fedde, Rep. Beih. CX1I. 8
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An manchen stark geneigten Hangen der Kalkberge, besonders 
auf der Westseite, ist die Abschwemmung so stark, dafi sich eine Gras- 
narbe nicht gut bilden kann. Das Profil dieser Flachen ist sehr be- 
merkenswert. Oben liegt eine Schicht verhaltnismafiig dicker Steine 
von 3—7 cm; darunter liegen diinnere Steinchen, schliefilich beginnt 
zwischen der Steinschicht die Feinerde, die nach unten zunimmt und 
am gewachsenen Kalkboden endet. Diese Stellen sind den Flechten 
und Moosen vorbehalten. Zu den Flechten: Yerrucaria nigrescens, 
Cornicularia aculeata, Cladonia r.klorophaea, Cladonia pytidala  treten 
beim allmahlichen Ubergang zur Grasnarbe die Moose: Thuidium 
abietinum, Cnmptotliecium htlescens, Rhacomitrium cnnrscens, Hypnum 
cupressiforme var. lactinosuin, denen sich dannwieder andere Flechten- 
arten zugesellen wie: Cladonia rany i formie Hoffm., Cl. subranyifonnis 
Sandst., CL furcata Hoffm., Cl. alicornis, Peltigera canina, Peltigera 
polydactyla. — Auf den blanken Steinen trifft man Orthotrirlmm 
anomalum var. saxatile und Grimmia apocarpa mit ihren zierlichen 
Fruchtkapseln in groCer Fulle.

Campthotecium lutescens und Thuidium abietinum sind bei uns 
die haufigsten Moose auf dem Kalkboden. Sie fiillen die Mulden und 
Senken aus und iiberziehen dort meist im Schutze der Uornhecke rasen- 
bildend den Boden.

Aus den verschiedenen Aufnahmen der beigefiigten Listę kann 
man erkennen, daC die Gesellschaft in ihrer Artenzusammensetzung 
verarmt — vor allem an Charakter- und Verbandscharakterarten -—, 
wenn der Kalkgehalt des Bodens nachlaGt. (vgl. Aufnahme 4 u. 6 
auf Basalt).

Den U b erg an g  von der T rift  zur B erg w iese  zeigt nach- 
stehende Listę:

t)bergang vnn der Trift zur Bergwiese.

Aufnahme 1 : Ossenberg b. Lauterbach, Hóhe 350 m, Neigg. 2o0SW, 
Boden: dunkelbrauner, ziemlich steinfreier Basaltver- 
witterungsboden, 100%  bedeckt, 100 qm. 6. 35.

Aufnahme 2: Kleine Bilskuppe bei Maar, Hohe: 365 m, Neigg. 3O 0 W ,  
schwarzbraune Basaltverwitterung, steinig, kriimelig, 
10 cm Starkę, 20 qm. 5- 35-

A rte n lis te  23.

A. C h arakterarten
I II

B. B e g le ite r:
I II

Brachypodium pinnatum 3 1 Festuca ovina 2 2
Koeleria cństata 1 + Fragaria vesca 2 1
Sanguisorba minor 1 + Hieracium pilosella 1 2
Anthyllis m iner aria + + Thymus serpyllum I 2
Potentilla verna 1 3 Galium rerum + 2
Plantago media 1 Trifolium  procumbeus 2 +
Poa compressa + Genista tinctoria I +
Campanida glomerata + P>r ixa media 1 +
Poa prał. var. angustfl. + Agrostis m lgaris +
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I II I II
Hijpericum perforutum + + Cerastium arrense +
Lotus corniculatus + + Carex pilnlifera +
Luzu ki campestris + + Dicrannm scoparium +
Myosot. slricta (arenaria) + + Daneus carola +
Pimpinella sarifraga + + Draba rem a +
Trifolium  arcense + + Dianthus deltoides +
Rosa canina, Anflug + + Festnea rubra +
Arena pubesccns i Jlgpu. eupr. var. lacun. +
Cornicularia actthala 3 Hylocomium triguetr. +
Cladunia alicornis i Lim an catharticnm +
Bryum capillare i Plantago lanceolata +
Cerastium glomeratum i Polygala rulgaris +
Galium mollngo i PotentUla argentea +
Knautia arcensis i Ptatanthera bifolia +
R/dnanthiis minor i Sednm acre +
A nthoianttmm. odoratum + Saxifraga granulata +
Arenaria serpy tli folia + Senecio jacobaea +
Achillea milłefolium + Trifolium medium +
Bełonica officinalis + Trifolium repens +
Chrysanthemum leueanth. + Trifolium montanum +
Crepis biennis + Trifolium pratense +
Cladonia rangiformis ~ł~ Trisetum flamscens +

D ie A sp ekte  des M esobrom etum s: Wenn der Gesamt- 
anblick einer bliihenden Fettwiese im Tal vor der Mahd reizvoll ist, 
weil dort die Pflanzen iippig und in gedrangter Fiille dastehen, oben 
auf der Hohe ist man bescheidener; doch manches Bliimchen erfreut 
auch hier das Auge. Im Fruhjahr zieren die gelben gehauften Bliiten- 
biischel des Fruhlings-Fingerkrautes (Potentilla rema) die noch kahlen 
Abhange. Zu ihnen gesellt sich der goldne Gelbstern. An wenigen 
Stellen nur schaukelt Anemone silre.stris ihre groBen Bliitenkopfe im 
Wind. Das Hungerblumchen (Draba rema) in seiner Bescheiaenheit 
steht mit Bliite und Frucht schon mitten auf der Hohe seines kummer- 
lichen Daseins. Zwischen der winterfahlen Grasnarbe lugen keck die 
Friihlingssegge (Carex rema) und das Hasenbrot (Luzula campestris) 
mit niedlichen Bliitenkopfchen hervor; dazwischengestreut sind die 
blauen Tupfen von Viola liirta. — Manche Pflanzen (Friihbluher) 
nutzen so die feuchten Lenzmonate zur Lebensentfaltung, wenn ihnen 
die Graser und Sommerstauden noch nicht iiber den Kopf gewachsen 
sind und der Boden seine Winterfrische noch besitzt. — Im Sommer 
erscheinen dann die raschwiichsigen Graser Brachypodium pinnatum  
und Koeleria cristała, die Doldengewachse Pim jrinella scacifraga und 
Falcaria ririn i, die Schmetterlingsblutler Ononis, Mcdicarjo, Genista, 
die Korbblutler Centaurea, Hieracium, Scnccio, die Lippen- und Rachen-
bliitler EeMum, Brunella, Tmerium , G aleopsis............... bliihendes
Leben, reich in Farbę und Form, hervorgezaubert aus sonnendurch- 
gliihtem „Ód“ -Land!

Auch Nachsommer und Herbst stehen nicht zuriick. Da gruBt 
uns das Blau der sanften Gentiana und das Rotviolett ihrer Artgenossin 
(Gcntiana gei-manica). Auch fur den Herbst-Lówenzahn mit seinen

8'
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goldnen Bliitenkórbchen ist die Zeit jetzt gekommen. Den tiefsten 
Eindruck aber machen die groGen Bliitenaugen der bei Mus iiber den 
ganzen Berg verstreuten Carlinci acrmlis, daneben die strohgelben 
kleineren Bliiten der Gemeinen Wetterdistel (Carlina rulcjaris).

Auffallend hierzulande bleibt das Verhalten von Broinus erecłus, 
nach dem die Trockengesellschaft sonniger Hiigel benannt ist; er ist 
in unserer Gegend nicht allgemein verbreitet und tritt wohl nur aus 
klimatischen Griinden vereinzelt auf. Auf einer aus einem Acker her- 
vorgegangenen einschiirigen Wiese jedoch iiber der StraGe am Kugel- 
berg auf Kalle steht diese Trespe massenhaft ais herrschendes Gras der 
Wiese. Ich vermute, daG die Steife Trespe ais Samen aus einer siid- 
lichen Gegend, wo sie haufig ist, bei der Einsaat des Ackers herein- 
gekommen ist und nun dort einen giinstigen Platz zur Vermehrung 
fand, weil einheimische Graser wegen der Trockenheit an diesem Platze 
nicht so rasch mitkommen konnten. Wahrscheinlich holen diese aber 
das Versaumte nach und verdrangen Broinus erectus aus seiner 
dominierenden Stellung, was jedoch die Zukunft erst lehren muG.

Bemerkenswert wie Bromus erectus ist ebenfalls fiir die hiesige 
Gegend das Auftreten von Linurn poranne, einer (nach H egi) „aus- 
gesprochen pannonisch-pontischen Pflanze'*, die im allgemeinen nur in 
Siiddeutschland (Bayern) auftritt, fiir Hessen-Nassau in den Floren ais 
sehr selten urn Frankfurt a/M. und Darmstadt vorkommend gemeldet 
wird. Ich hatte das Gliick, diese Pflanze an einem Kalkhiigel in der 
Nahe von GroGenliider am 2. 6. 35 bliihend anzutreffen. Dort bedeckt 
sie, wie nachstehende Listę zeigt, mehrere hundert Ouadratmeter des 
steilen Siidhangs der Trift.

M esobrom etum -Bestand mit L in u m  p e re n n e .

Kleiner Kalkberg bei GroGenliider, Hóhe 360 m, Neigg. 45°S, 100 qm, 
60%  vegetationsbedeckt, Gerollhalde von diinnen Steinen, darunter 

(auf Kajkfels) 15 cm Feinerde. — 2. 6. 35.

A r t e n l i s t e
3 Linum perenne 
2 Thymus serpyllum 
1 Alyssum ccilycinum 
x Potentilla rem a 
1 Koeleria cristata 
l Medicayo falcata 
I Sanyuisorba minor 

-|- Calamintha acinos 
-p Falcarin rimni 
+  Frayaria riridis 
+  Teucrium botrys 
-p Centaur ca scabiosa 
-p Daticus carota 
+  Knautia arrensis 
+  Geranium columbinum 
+  Ranunculus bulbosus 
+  Achillea millefolium

+  Hy per i  cum perforatum  
+  Galium mollugo 
+  Cerastium arrense 
+  Plantago media 
+  Comolmdus arrensis 
+  Galeopsis anyustifolia 
+  Arenaria serpyllifolia 
-p Sedum acre 
+  Cirsium acaule 
+  Draba verna 
+  Thlaspi perfoliatum  
+  Hieracium pilosella 
+  Aethusa cynapium  
-p Rosa canina, Keim 
-p Prunus spinosa, 20 cm 
+  Thuidium abietinum 
+  Camptoihecium lutescens
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Einzeln fur sich trifft man an Holzgewachsen auf den Hangen nur 
Kiefern in Kriippelform, Schwarzdorn-, Weifidorn-, Rosen- und 
Wacholderstraucher an. Ihnen gelingt es zuweilen, durch spitze Nadeln, 
Dornen oder Stacheln sich der Weidetiere zu erwehren. Diese einzel- 
stehenden Holzgewachse zeigen, wohin die Entwicklung der Gesell- 
schaft der Trift sich bewegt, wenn die Beweidung aufhórt. Unser Halb- 
trockenrasen, der nur durch standige Beweidung ais Dauergesellschaft 
erhalten werden kann, entwickelt sich andernfalls zu einem Gebusch, 
wie wir es zwischen Trift und den angrenzenden Ackern auch be- 
obachten konnen, wo Erdwalle die Anlage solcher Hecken zur Be- 
festigung des Bodens erwunscht erscheinen lassen. Diese Geholze setzen 
sich zusammen aus:

Primus spinom 
Crataegus oxyacanłha 
Ligustrum rui gore 
Rosa rubiginosa 
Rosa canina 
Sambucus nigra 
Coryhis arellmia 
Cornus sanguinea 
Rhamnus cathartica

Rnbus cacsins 
Rubns idaeus 
Qnercus robur 
Lonicera jrylosteum 
Viburmim opulus 
Sorbus aucuparia 
Pirus commimis 
Prmnis arinm

In der Hecke und um sie herum siedeln sich an:

Astragalus glycgj)hglłos 
Agrimonia enpatoria 
Galium erectuni 
Galium aparine 
Clinopodium ndgarc 
Hypeńcum hirsutum 
Verbascum thapsus 
Imtla conyxa 
Primida officinalis

Violn hirta 
Primida elałior 
Dapline mezereitm 
Melampyrum arrcnse 
Campanula persicaria 
Ancmone nemorosa 
Stellaria media 
Carduus accmthoides 

u. a.

Die vorgenannten Straucher werden meistens durch Vógel ver- 
breitet. Es treten ferner auch solche hinzu, dereń Samen der Wind 
verweht:

Acer campeslre Populus tremula
Salix caprea Populus nigra

Die Hecken dehnen sich im Laufe der Jahre aus; besonders der 
Schwarzdorn tritt ais eifriger Pionier auf. Um die Trift offen und ais 
Weide zu erhalten, brennt der Mensch die Hecken im Fruhjahr ab. Im 
diirren Gras und in den welken Stauden des Vorjahres findet das Feuer 
auch auOerhalb der Hecken Nahrung genug und lauft darum oft weite 
Strecken iiber das Gebiet, sodaO neben der Beweidung auch diese 
radikale Methode zur Offenhaltung der Trift wesentlich beitragt.

Aus der Hecke wiirde sich bei ungestorter Weiterentwicklung der 
Wald bilden, der mit Kiefer, Eiche und zuweilen auch Hainbuche schon 
vertreten ist, und der bei unseren klimatischen Yerhaltnissen bei
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natiirlichem Verlauf auch auf diesen Kalkhiigeln das letzte Glied der 
Yegetationsentwicklung darstellt.

XII. D e r V e r b a n d  der t r o c k e n e n  Z w e r g s t r a u c h -  o d e r
G i n s t e r h e i d e .

(Der Ulicion-Verband).
Ulex europaeus, nach dem dieser Verband seinen Namen hat, 

kommt in unserer Gegend nicht vor, da er ais atlantische Pflanze, die 
ihr Wohngebiet im Westen des Kontinents hat, fur unser Klima nicht 
winterhart genug ist.

Die Gesellschaft des Iieidekrautes und des Katzenpfotchens.

(Die Assoziation von Calluna rulgaris und Onaphalium dioieuni).
Aufnahme i :  Hang amRingberg beiSassen,Hóhe300m, Neigg.4O0SW, 

IOO°/0 bedeckt, Buntsandstein, 400 qm, Boden: */2 cm 
unverweste Heide, eine Spur Humus, dann rótlicher 
Bleichsand mit Steinen. 9. 7. 34-

Aufnahme 2: Hang am Birkig iiber der Bahn zwischen Angersbach und 
’ Salzschlirf, Hóhe 300 m, Neigg. 45°N, ioo°/0 bedeckt, 

Buntsandstein, */2 ha, leichte Rohhumusdecke, darunter 
Bleichsand. 7. 7. 35.

Aufnahme 3: Hang im Maarer Feld, Hóhe 371 m, Neigg. 40— 5o°SW, 
8o°/o bedeckt, Buntsandstein, 60 qm, trocken, etwas 
steinig, kein Humus, sonst wie vorige A. 30. 7. 33.

Aufnahme 4: Rain bei Wernges im Feld, Hóhe 360 m, Neigg. 45°S, 
6o°/obedeckt,Buntsandst. 5oqm,trocken,wie vorg. 10/35.

Aufnahme 5: Hang am Waldrand in der Eschelbach (Wernges-Uden- 
hausen), Hóhe 320 m, Neigg. 5o°NO, ioo°/0 bedeckt, 
B, Sandst., 75 qm, Boden stark durchwurzelt, 3 cm Roh- 
humus, beschattet. 25 .6 . 33.

A r t e n l i s t e  24.

A. C h arak te ra rte n :
I II III IV V

NP Caluna rulgaris 4 4 2 1 3  
H Onaph dioicum P  1 +
CH Oenista tinct. +  H— b 1
NP G. germanica +

B. B e g le ite r :
H Festuca ovina 1 1 2 2 2
„  Patent, torment. 1 1 +  +  1
„ Hierac. piłoś. +  +  2 3 +
„ Achillm m illef. 1 4 +  3
„  Luzida camp. 1 H— b +
,, Oalium rerum  ~b +  1 +

I II III IV V
H Triodia decumb. 1 + 1 +
„ Nardus stricta + + + 1
„ Carum carri + + + +
„  Camp. rolundif. + + + +
,, Solid. virg. aur, + + + I
„ Agrost. vulg. + + 2 +
„ Hypock. radie. + 1 +
CH Thymus serp. + + +
H Hierac. m igał. + + +
„ Carex pilulifera + + +
„  Plantago lanceol + + +

+„  Anthox. odorat. + +
„ Hyperic. perfor. + + +
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I II III IV  V
T  Jasione montana, +  +  +
H Rumer acetos. + +
G Epilob. angust. H— 1— h
H Galium ereet. H— h
„  Festuca rubra + i
CH Feronica offic. + +
H Cirsium aca,ule +  +
„  Carlina trnlg. + +
T Senecio jacobaca + +
H Dianlhus delt. + +
„  Pim pin. saxifr. + +
„ Agrimon. eupał. + +
,, Leontod. łrispid. + +
G Plalanth. bifol. +  +
H Hyperic. pulch. +  +
,, Fragaria resca + +
„ Lotus cornicul. +  +
„ Stell aria gram. +  +
„ Beton, officin. + +
„ Ranie:c acetosa + +
„ Knautia arv. +  +
„  Galium silu. +  +
„ Breza media + +
CH Potent. Terna H— h
H Artem. vulg. 4~ +
„  Fioła canina +  +
„ Ranułic. bulb. + +
,, Hierac. umbell. +
„ Tri fol. medium +
„ Arena pratensis +
T  Erythr. centaur. +
H Carex muricata +
„ Poły pod. md gare 4~
G Cirsium arrense +
H Chrysanth. leue. ~t~
„ Koeleria crist. +
G Sedum maxim. +
H Arnica montana 2
G Phyteuma nigra +
H M olinia coend. +
„ Cirsium palusi. +

C. M oose und F le ch te n ;

H ypn. Schreberi 2 3 4
Hyloc. splend. +  + 3
Biologisches Spektrum: H =  6 1%

NP =  5%;

I II III IV V
Hypnum cupressif. + i
Polytrichnm p ilif. i +
Ceratodon purpur. + +
Dierrmnm scop. + +
Phacom. ranese. +
Sclerop. purnm I
Leurohr. glaueum +
C/adonia silmtica i 2 +
Cl. coecifera, + +
Cl. py.rida.ta + +
Cl. sr/namosa +
Cl. rertirillata +
CL chlorophara, +

D. W aldt es te:

H Air a fler.nosa + i 2 + 3
„ Lath.gr. mant. + +
NP Va.cc. myrt. i +
G Anem. nrmorosa + i
H Holrus mollis + +
„  Athyr. fil. fem. +  
,, Luxnla albida 
T  Mclamp. prał.
G Orchis marni.
„ Frpiis. silraticum  
H Centaur, silm tica 
G CoiwaM. mnjalis

E. W ald p io n ie re  ($) :

 ̂P Junip. cormmtn. 2 +  +
h B e t  ula nerrucosa +  4- 3
h „ Pinus silrestris H— h 2

Rubas idaeus +  +  +
 ̂„  Bosa canina +  +  +
 ̂„  Sorb. aueuparia H— h +

$ „ Grat. OTijacaniha H— |— h
 ̂„ Primus spin. +  +

i  „ Qucrms robra r +  +
 ̂NP Q. sessilis +

JP  Popal. trem. + +
h,, Rosa rubiginosa +
ł)„ Tilia parni'folia +
 ̂NP Saroth. scop. +

^P Carp. bctulus +

>; G =  9% ; P =  i 4% ; CH =  
; T -  4%.

+
 +

 +
 +

 +
 +



64

Die Zwergstrauchgesellschaft der Heide ist vor allem deutlich 
ausgepragt an den steilen Hangen des Buntsandsteins, der in unsrer 
Gegend ja so hauftg ist. Aufterdem beherbergt fast jeder Buckel einer 
schlecht gepflegten, trockenen Wiese auf diesem Gestein die beiden 
Charakterarten Calluna vulgaris und Onaphalium dioicum zusammen 
mit den haufigsten Begleitern.

Der charakteristische Halbstrauch dieser Gesellschaft, das Heide- 
kraut, hąt seinen Namen von der Bezeichnung des Gesamtbewuchses 
„Heide“ , wobei zu bemerken ist, dali der Umfang dieses Begriffes im 
Lanfe der Zeit sehr verandert und verengt wurde und derselbe auch 
wissenschaftlich noch auf die verschiedensten Pflanzenvereine an- 
gewandt wird.

Ókologiscli ist unsere Heide gekennzeichnet durch den Nahr- 
stoffmangel und die sauere Reaktion ihres Bodens, bedingt durch den 
Kalkmangel des Gesteins. Es kommt hinzu, daG Humusstoffe durch 
die Abschwemmung an den starkgeneigten Hangen kaum geduldetwer- 
den und der Boden durch seine Neigung und Wasserdurchlassigkeit im 
Sommer ziemlich trocken wird. Daher konnen hier Pflanzen mit 
gróGerem Nahrstoff- und Feuchtigkeitsbedurfnis nicht gut bestehen 
und machen somit dem Heidekraut, das geniigsam und anspruchslos 
mit den schlechtesten Bóden vorlieb nimmt, den Platz dort nicht streitig. 
Diese natiirlichen Faktoren bei der Ausbreitung und herrschenden 
Stellung des I Ieidekrautes innerhalb der Gesellschaft werden noch 
unterstiitzt durch kiinstliche Eingriffe des Menschen. Die Beweidung 
sorgt dafiir, daG die zahlreichen Straucher- und Baumarten nicht iiber 
ihr Jugendalter hinauskommen und die Flachę somit nicht durch ein 
geschlossenes Laubdach beschattet wird. Auch das Brennen und 
Plaggen (hierzuJande sagt man „Heidhacken") verhindert die Bewaldung 
und leistet damit der Entwicklung der Assoziation ais Dauergesellschaft 
Vorschub.

Unsere Heidehange trugen friiher sicherlich auch Wald und ver- 
danken der Abholzung ihr jetziges Aussehen. T iix e n  nennt die 
Gesellschaft „letztes Degradationsstadium eines azidiphilen Quercion- 
roboris-Waldes“ .

Waldreste und Waldpioniere sind — wie die Artenliste lehrt — 
in nicht geringer Zahl vorhanden und nehmen natiirlich in Aufnahmen 
in der Nahe des Waldes noch zu.

Die Riickentwicklung der Gesellschaft zum Wald (Aufforstung) 
ist wirtschafllich nicht erwiinscht und auch nicht lohnend, nicht allein, 
weil sie ais Weide offen gehalten werden soli, — ais solche ist ihr Nutz- 
wert gering, — sondern weil die schmalen Hangę, auf denen die Ge
sellschaft steht, es im Interesse der angrenzenden Wiesen und Acker 
nicht vorteilhaft erscheinen lassen.

Vielfach trifft man auf den Abhangen schóne alte Linden und 
Eichen ais Einzelbaume an. Man „traumt“ gern ein Weilchen unter 
ihnen von der Liineburger Heide, wenn im Spatsommer die Luft hier 
erfullt ist von Bienengesumm und Grillensang, und die flimmernde 
Nachmittagssonne die bluhende Heide in Purpur aufflammen laGt, wenn 
das We i ii der Aeliillea und Pim pinella uńd das Gelb von Schotenklee,
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Entwicklung der Vegetation vom Wald iiber den Trockenrasen 
bzv. die Heide wieder zum Wald bez w. zur Fettwiese. (nach T uxen )

(Natur)

(Natur) (Kultur)

Fedde, Rep. Beih. CXII. 9
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Greiskraut, Goldrute und Labkraut diesen eindrucksvollen roten Farb- 
ton im einzelnen verschónen und das ernste Dunkelgrun der zahlreichen 
Wachholderstraucher sich harmonisch in das herrliche Bild der Land- 
schaft einfiigt. Man sollte solches fur unsere Gegend einzigartige Ge- 
malde nicht zerstoren und den im August so malerischen^ Pflanzen- 
bestand ais Dauergesellschaft erhalten, indem man ihn nur ais 
Weide nutzt.

In der Initialphase der Gesellschaft, die nach dem Brennen oder 
Heidhacken (Plaggen) auftritt, sind neben manchen Ackerunkrautern 
und den zahlreichen SpróGIingen des Heidekrautes Gmiphnlium dioicam, 
PotentiUa tonnentilln, Aina flejcuosa und Senccio riscosus haufig.

Die Waldverbonde.

Die Waldverbande, denen wir uns jetzt zuwenden, stellen die 
Endstadien der Vegetationsentwicklung dar. Ohne den standigen Ein- 
fluC des Menschen, der schon Jahrtausende wahrt, wiirde der Wald bei 
uns — von einigen Felsklippen, Sumpf- und Wasserstellen abgesehen — 
die gesamte Bodenflache bedecken. Die in den bis jetzt besprochenen 
Pflanzengesellschaften immer wieder ais abbauende Elemente auf- 
tretenden Straucher und Baume — vom Menschen nicht gewollt — 
berechtigen zu dieser Annahme.

Durch Konkurrenz und gegenseitige Anpassung sind die ein
zelnen Glieder des Waldes zu einer Genossenschaft von hoher Or- 
ganisation gelangt, die in der Schichtung in Baum-, Strauch-, Kraut- 
und Boden- oder Moosschicht, im LichtgenuB, in der Bodenausnutzung 
usw. sichtbar ihren Ausdruck findet.

XIII. Der Verband der Bruchwtilder.

(Das Alnion glutinosae).

Die Erie (Alnus glutinosa) ais Charakterbaum dieses Verbandes 
begleitet noch recht zahlreich unsere Bachufer. Ihre Ausdehnung iiber 
diesen Standort hinaus zum Erlenbruchwald jedoch ist durch Forst- 
und Landwirtschaft soweit eingeschrankt worden, dafi nur noch Frag- 
mente dieser Waldgesellschatt anzutreffen sind. In den ausgedehnten 
Waldgebieten des Vogelsbergs kommt sie noch einigermaCen zur Aus- 
bildung (siehe Aufnahmen i—4), in der unmittelbaren Umgebung von 
Lauterbach jedoch konnte ich sie bis jetzt nur in Aufnahme 5 und 6 
— ebenfalls im Walde — festhalten. AuGerhalb des Waldes in den 
Talauen am Rande derBache mochte ich die Gesellschaft der Schwarz- 
erle im folgenden vorlaufig mit dem Weidengebusch ais Rest der Auen- 
wiilder zusammennehmen, da eine Trennung bei der luckenhaften 
Zusammensetzung der beiden Gesellschaften kaum mdglich ist.
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(Alnetum glutinosae).
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Aufnahme i : Bruch im Oberwald iiber Ilbeshausen, Hóhe 560 m, 
Neigg. io0O, 200 qm, ioo°/0 bedeckt; lehmiger, stark 
humoser, nasserBoden mitFelsblócken; Erlen 20 m hoch, 
25 cm dm, Alter 75 Jahre, KronenschluG 7O °/0. 9. 6. 35.

Aufnahme 2: Bruch im Oberwald iiber Lanzenhain, Hohe 610 m, 
Neigg. 5°N, 4 m zu beiden Seiten eines Grabens, ioo°/0 
bedeckt, schwarzer Humusschwemmboden; Erlen jung, 
5 m hoch, KronenschluG 80%. 13. 8. 34.

Aufnahme 3: Bruch am Scheerwasser unter dem Geiselstein im Ober
wald, Hohe622m, Neigg, 5°NO, 100 qm, ioo°/0 bedeckt; 
Boden tiefgriindig, schwarz, feucht-naG; Erlen 15— 20 m 
hoch, 20—30 cm dm, Abstd. 5 m; KronenschluG 60%.

15- 7- 34-
Aufnahme 4. Erlenbruch iiber dem Schalksbachteich b. Herbstein, 

Hóhe 405 m, Neigg. 5°SO, 200 qm, 90% bedeckt; Boden: 
5 cm Laubschicht, z. Tl. verrottet, 1 cm schwarzer Humus, 
darunter grauschwarze, feuchte, kompakte Erde; Erlen 
10— 15 m hoch; KronenschluG 70%- 24- 6. 34.

Aufnahme 5: Erlenbruch iiber dem Schwarzer Weg (Wernges-Schwarz) 
Hóhe 350 m, Neigg. S°SO, 100 qm, 100%  bedeckt; Bo
den steht in schwarzrotem Wasser, das bis zur Ober- 
flache reicht; Torfbildung; Erlen 8 m hoch; Kronen
schluG 40%. 1 1 .7 .3 3 .

Aufnahme 6: Erlenbruch unterdem Schwarzer Weg in der Eschelbach, 
Hóhe 348 m; Neigg. 3 °S0 , 200 qm, 100%  bedeckt; 
Boden nicht sumpfig, feucht, tiefgriindig, schwarz, Erlen 
8 m hoch, jungę Fichtenpflanzung; KronenschluG 60%.

i i - 7- 33-

A r t e n l i s t e  25.

A. B au m sch ich t:
I II III IV V  VI

P Alnius glut in. 5 4 4 4 3 3
„ Sorbits nu cup. +  +
„ Acer pseudopl. +
„  Frax. excels. +
„  Primus poduś +
,, Betulapnbe.se. +
„  Quercus robur +

B. S trau ch sch ich t:

P Rubus idaeus +  1 3 +°  2
„  Rłuim. frang. +  +  +  1
P Picea czcelsa 2 2

<angepflanzt>

P P. sitchensis
<angepflanzt>

„  Samb. racem. 
„  Sorb. aucup.
„  Viburn. opul. 
„  Alnus glutin. 
„  Ribes nigrum  
„  Salicc nurita 
„  S. cincrea 
„ Łonie, pericl.

C. K ra t
H Air a caespit.
„  Stachgs silrat 
„  Mgos. palustr.

I II III IV V  VI
+  +

+  +
+  +
+  +
+  +

~t~
+
+

+
tsch ich t:
2 1 + 2 + 2
^— h 1 +  +
1 +  +  +

9*
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I II III IV V VI
H Senec. Fnchs. + + i +
„  Asp. fil. mas. i 4~ + +
„  Ath. fil. fon. + 2 + +
„ Spir. ulmar. 2 3 + +
„  Aspid. spina!. + + i +
G  Oxcdis aceton. + + i +
H Ran a ar. rep. + i + +
„ Crcp. palach + + + +
„  Chaer. hirsat. 3 2 2
T  Imp. nolifang. 2 + 2
H Poa tririalis 2 + I
,, Aegop. podagr. + I +
„  Janc. effasas + 2 I
„  Gema arban,. I + +
G  Fc/ais. sil rat. + + +
H Scirp. sil raf. 4~ + +
,,, Pirs. palastre + + +
„  Moliaia rorr. + + I
„  Gcd. palastre + 3 I
„  Lysim . ralg. + 3 +
„  Patent, tona. + + +
„ Rarmne. ftenn. + + +
„ Stell, nemor. 2 3
,. Holcns mollis + i
NP Acer pscad. + +
H Ajaga reptans + +
G Orrhis maml. iT +
H Urtiea clioira 2 2
T  Galinm apar. I +
H Cirsiumoterac. i +
„ Ghrys. oposit. i 3
„  G. alternifol. I +
„  Valer. offidn. i +
„  Valer. dieńca + +
„ Caltlm palustr. + +
„  Phalar. arund. + +

G Carex pcditd. + +
H Angelica silu. + +
G Eguis. palastre + +
„  Ment.ha’■ aguat. + +
H Lichn. flos cue + +
„  Glyc. fluitans + +
„  Scroplnd. nod. + +
„  Carex silratica + +
,, Junc. conglom. 2 +
,, Scut. galerie. + +
„  Agrostis cdba f 2
„  Fpilob. palusł. + +

I II
H Festuca gigant. +
„ Poa sudetica- i 
„ Alopec. prał. +
G Paris guadrif. +
,, Platant. bifol. +
H Ranunr. ficar. +
„ Dactgl. gtom. +
„  ( tirc. intc.rm. +
,, C. lutrtiana +
„  Matach. aqnnt. +
G Aron. na pelt. +
,, Lruc. reraum  +
H Mentha siturstr. +
„ Geran. robert. +
„ Lam. mandat. +
„ Poa nemoralis 
G Petnsites albus 
„ Alium nrsin.
H Ram. sanguin.
G Aclo.ra moschat.
,, Polyg. bhitorfa 
H Lysim . na mm.
„  Cardam. prał.
G E pil. angnst.
H Stell, aligin.
„  Mocach, tri ner v.
„ Antbo.r. oclor.
G Staohys pahtstr.
NP Paco. myrt.
H Solem, dnlram.
„ Festuca rubra 
„  Prim ala rtatior 
„ Ca,re.v remota 
„  Alchem. rtdgar.
CH Glech. lieder.
H Lotus uligin.
„  Vmla, pat astr.
G Crirc.r resicaria 
H C. echinata 
„ C. flara,
G Fquis. helcoch.
H Lythr. salicaria 
„  Hypcr. cpiadr.
„  Agrostis rulgcir.
„  Holcus lana-tus 
„  Succisa pratensis 
„ Aira flc.ruosa 
„  Calamagr. epig.

III IV V  VI
+

+
+
+
+
+
+

I
+
+ °
+
+
+
+
+ °
+
+
+
+
+
+

2

2

3
+
+
+
+
+

+
i
+
+
+
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D. M oose:

Cl i mac, dendr. 
Mniam homum 
M. unclulatum 
Polytr. comm. 
Thnid. tarnar. 
Brach, nitabul. 
Plag. a.splen. 
l)icran, scopar. 
Mniam prane tat.
M. rnspidatnm +

I II III IV V  VI
+  I +  +  +

+  +  +  +
+  +  I +

+  +  +  +
+  2 +  +

+  +  +
~ł~ +

+  +
+  +

+

Brachyt. rivul. 
Hyloc. triguetr. 
Cathar. undnl. 
Cirriph. pilifer. 
Georgia pelhic. 
Webera nutans 

var. sphagnet. 
Spkagn. acutif. 
S. cymbifolium  
Picran. cirrh, 
Plag. succulent.

1 II III IV V  VI
2 +
+

+
+

+

+
+
+

+
+

Biologisches Spektrum (ohne Moose): H =  66%; G =  16% ; P =  14%; 
NP =  1,6%; T =  1,6%; CH =  0,8%.

Der Erlenbruchwald stockt — wie T iixen  schreibt — „an Orten 
mit sehr hohem, nahrstoffreichem, schwachbewegtem Grundwasser11. 
An Ouellorten im Oberwald (VogeIsherg) und an wenig geneigten 
Stellen daselbst, wo das Wasser der Wildbache in der regenreichen 
Zeit nicht rasch genug zu Tal gefiihrt werden kann, treten die Bache 
iiber ihre natiirliche Rinne und setzen dereń Umgebung unter Wasser, 
sodaG diese vom Spatherbst bis zum Vorsommer kaum betreten werden 
kann. Jahrlich reichern sich hier die vom Wasser mitgefiihrten Humus- 
und mineralischen Nahrstoffe an, wodurch im Sommer in kurzeń Wochen 
eine reichhaltige, oft mannshohe Yegetationsdecke sich erhebt, die unter 
dem lichten Schirm der Erlen so uppig ins Kraut schiefit, daG man 
zuweilen Miihe hat. sie zu durchdringen.

In ihrer Zusammersetzung ist die Gesellschaft des Erlenbruchs 
in diesem Gebirgswald wohl ais „montane Subassoziation" gekenn- 
zeichnet durch das Vorherrschen von:

Chaerophyllum hirsutum Chrysosplenńim alternifoUwn
Impatiens noli tangere C. oppositifoliam
Circaea. intermedia

Leider wurde der in der Flora von Hessen-Nassau von W igand 
fiir den Oberwald gemeldete Kdnigsfarn (Osmunda regalis), fur dessen 
Standort unsre Gesellschaft in Frage karne, in letzter Zeit nicht mehr 
gefunden.

A ufnahm e 4 der Listę gibt die Zusammensetzung eines Erlen- 
waldes iiber dem oberen Schalksbachteich bei Herbstein an. Dort 
stellt das Erlenbruch das SchluGglied in dem Verlandungsvorgang die- 
ses Teiches dar. An den Erlenwald schlieGen sich nach dem Teich 
hin die bekannten Sukzessionsreihen — Weiden-, Faulbaumgebiisch, 
Seggenwiesen, Schilfzone — an.

In diesem Bruchwald steht das Grundwasser etwas tiefer ais in 
den Briichen des Oberwaldes; die Humusschicht ist geringer, die jahr- 
lichen Uberschwemmungen sind selten; Saurezeiger, wie Potentilla 
tormentilla, Yaceinium m yrtillus und Holcus mollis, treten auf.

Die Aufnahmen 5 und 6 zeigen unter sich gleichen Boden- 
verhaltnissen (sauer-Buntsandstein) eine feuchte (5) und eine mehr
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trockne Variante (6) des Erlenbruchwaldes, wobei die zweite ein Folge- 
stadium der ersten darstellt durch menschliches Hinzutun. In der 
feuchten Variante erreicht das Grundwasser auch im Sommer die Ober- 
flache des Bodens. Darum herrschen hier die Sumpfpflanzen — Seggen, 
Schachtelhalme, Felberich — , die mit den Moosen Torf gebildet haben. 
Die Himbeere, die in das Bruch eindringen will, wird spitzendiirr. In 
letzter Zeit hat man durch Entwasserungsgraben und Anpflanzung 
von Fichten auch hier ,,Kulturverhaltnisse“ zu schaffen versucht.

Diese Bemiihungen sind im Gelande der Aufnahme Nr. 6 nicht ohne 
Erfolg geblieben. Der Grundwasserspiegel wurde hier um etwa lj2 m 
gesenkt, die Fichte wurde auch hier der Erie unterbaut (z. T. die Sitka- 
fichte — Picea sitchensis). Rtibus iclacits kann sich in diesem weniger 
feuchten Erlenwaldtyp besser ausbreiten, auch werden Molinia und 
andere Graser der feuchten Wiese zahlreicher. Die Lebensbedingungen 
der Erie sind damit ungunstig beeinflufit; sie kummert darum, und 
ihre Begleitgesellschaft entartet.

2. D as E rle n - und  W eidengeb iisch d e r B achufer.
Zusammenstellung nach Aufnahmen an der Lauter, der Altfell, der 

Schlitz und dem Brenner-Wasser.

A r t e n l i s t e  26.

A. Baum schicht:
P Alnus glutinosa 
„  Populus nigra 
„  Salix fragilis

B. S trau ch sch ich t:
P 8alix amygdalina 
„  S. fragilis

S. eim inalis 
„  S. pnrpurea 
„  S. cinerea 
„  S. alba 
„  Alnus glutinosa 
„  Prumts padus 
„  Rłmmnus frangula 
„  Rulms spec.
„  Rubiis idaeus 
„  E r  on ginu s europaea 
„  Yiburnum optdus 
H Humulns lupulus

C. K rau tsch ich t:
G Aconitum napi li us 
„  A. lycortonum 
„  Anemone nemorosa 
H Alopecurus pratensis 
„  Agrostis alba

H Anthriscus silcestris 
„  A lliaria officinalis 
G Ailoxa mosf-luitellwia 
H Arie misia rulgaris 
„ Agropgrum repens 
„  A. caninum 
„  A ir a caespitosa 
„  Aegopodium podagraria 
„ Angelica silrestris 
„  Achillea ptarmica 
„ Barbaraea rulgaris 
T  Chenopodimn album 
H Chrgsosplenium alternifolium  
„ Cirsium okraceum 
„  Chaerophyllum temulum 
„  C. hirsutum  
„ Campanula trachelinm 
„  Caltha palustris 
G Corgdalis solida 
H Circaea lutetiana 
G Conrohmius sepiurn 
T  Guseuta europaea,
H Duetglis glomerata 
„ Epilobium palustre 
„  E. hirsutum 

G Eguisetum palustre 
H Festzica arundiuncca



71

G Gagea lutea 
H Geum urbnnmn 
„ Geranium palustre 
,, Galium crueiatum

G. palustre 
„ G. erectinn 
T  G. aparine 
,, Galeopsis tetrahit 

CH Gleckoma hederacenm 
H Heraclcum sphoudylium 
T  Impatiens noli tangere 
H Jiincus effusus 
G Iris pseud-acorus 
T  Tjampsana communis 
H Lamium maculatum 
,, Lysimachia nummularia

+  „ L . rtdgaris 
„  Mentha silratica 
„ M. aąuatica 
,, Myosotis palustris 
„ Malachium. arpiaticiun 
,, Melandn/um rubrum  

Poa nemoral.is 
„ P. tririalis 
„ Pkalaris arunclinacea

+  „ Lappa major
„ Lycopus europaeus

H Petasites officincilis 
T  Polygonum hydropiper 
H Prinnda elatior 
„ Pulmonaria officinalis 
„  Rumcx obfu.sifolius 
„ Rammcidus repens 
„ R . ftcaria 
,, Spiraea ulmaria 
„  Stachys silratica 
„ S. palustris 

Symphytum officinale 
„ Scroplmluria a la ta 
„  8. nodosa 
,, Scirpus silvciticus 
T  Stellaria media,
,, Sonchus oleraeeus 
H Stellaria. remorum 
G Sparya.uiu.m ramosum 
II Scutellaria galar iculata 
„ Taraxacum officinale 
„ Torilis antkriscus 
„ Tanacetum mdgare 
„ Urtica dioda 
„ Yaleriana officinalis 
„  V. clioica,
„  Viola silratica 
,, Yeronica anagallis

Da in den Talauen die Fettwiesen iiberall bis an die Ufer der 
Bache herangefiihrt sind, finden sich heute dort vom Alnetum und 
Salicetum nur Reste eines friiheren Auenwaldes in Gestalt von Einzel- 
baumen, Baumgruppen und Gebiischen vor, denen man hier nur des- 
halb ein Platzchen gonnt, weil diese Baume und Straucher mit ihren 
Wurzeln zur Befestigung der Uferzone beitragen und so die Ver- 
heerungen des Hochwassers vermindern. Wo dies nicht nótig ist, sind 
sie auch vielfach ganz beseitigt worden. Eine Weiterentwicklung zum 
Auenwald, wie wir ihn beispielsweise am Rhein haben, verhindert eine 
von Zeit zu Zeit sich wiederholende Abholzung, sowie die fiir diesen 
Waldverband heutzutage ungentigenden Wasserverhaltnisse der Taler.

Auf die beiden charakteristischen Aspekte der Pflanzengruppe; 
Friihlingsbluherin der niederen Krautschicht und uppiges Hochstauden- 
dickicht im Sommer, worauf L ib b e rt  (Seite 39)' aufmerksam macht, 
habe ich schon bei der Gesellschaft der Pestwurz und des Rohrglanz- 
grases hingewiesen (siehe VI. 3). Wegen der Enge des Lebens- 
raumes am Bachufer durchdringen sich beide Gesellschaften zumeist 
und stimmen darum in ihren Artenlisten weitgehend iiberein. Auch 
wurden dort schon die Annuellen und stickstoffliebenden Pflanzen, die 
auf dem durch Hochwasser offengelegten und angeschwemmten Boden 
siedeln kónnen, hervorgehoben.
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Vom Vogelsberg werden folgende Arten zu Tale gefuhrt und 
haben so Gelegenheit, hier seGhaft zu werden:

Aconitum nnpelitis hnpatiens noli tempera
A. lycoctonum Clirysosplenium alteniifolinm
Chaerophyllum hirsutum

Die auffallende Obereinstimmung der Artenlisten in den ver- 
schiedenen Gegenden Deutschlands hat wohl ihren Grund in den iiber- 
all gleichformigen, vom Menschen geschaffenen Lebensbedingungen am 
Rande der Fliisse und Bache, wodurch lokale Faciesbildungen un- 
moglich gemacht werden.

X IV . D e r  V e rb a n d  d e r  B u c h e n w a ld e r .
(Der Fagion-Verband).

1. D e r E ichen-H a inb uchenw a ld .
(Das Querceto-Carpinetum).

Aufnahme I : Birkig unter Bahnhof Frischborn, Hainbuchenwald, Hohe 
375 m, Neigg. io°NO, 2500 qm, Abstd. d. Baume 7 m, 
23 m. hoch, 30—40 cm dm, KronenschluG 8/10, 80% 
bedeckt, Felsblócke zahlreich; Boden: Laubschicht I cm, 
dichte Wurzelschicht, dunkelbrauner, frischer, fein- 
krumeliger Basaltverwitterungsboden mit Steinchen ge- 
mischt. 7. 7. 34.

Aufnahme 2: Pfingstweide, siidl. d. StraBe Eisenbach-Rudlos, Buchen- 
wald, Hohe 450 m, Neigg. 1 5°N W., 1200 qm, Abstd. 10 m, 
28 m hoch, Alter I40 Jahre, 40— 50 cm dm; Kronen- 
schluG 6/10, 90% bedeckt; Basaltverwitterungsboden mit 
LoGbeimischung. 7. 7. 34.

Aufnahme 3: Róhrenrain uber Eisenbach, Buchenwald mit Eiche u.
Hainbuche, Hohe 440 m, Neigg. io°W., loooqm, Abstd. 
IO— 12 m, 25— 30 m hoch, 130 Jahre alt, KronenschluG 
4/10, 90% bedeckt, Buchenjungwuchs. Boden: Basalt 
mit Lóft. 8. 7. 34-

Aufnahme 4: Eichenwald mit Hainbuche im Lehchen b. Lauterbach, 
Hohe 370 m, Neigg. lo°NO, 500 qm, Abstd. 12 m, 
20—25 m hoch, 35 cm dm, Kronenschluft 5/ l°i 100% be
deckt; Basaltverwitterungsboden, frisch, einzelne Fels- 
blocke. 22. 6. 35.

A rte n lis te  27.
A. C h arakter- u. V erb an d s- 
ch arak te ra rte n  d. Carpinion.

I II III IV
P Carpinus betulns 4 V  2 V
H Festiwa (jUjantea +  +  +  +

I II III IV
H Brachyp. sibcaticum +  2 5
„ Stachys silraticus 1 I— h
„ Stell aria holostea +  +  1
,, Geum urbanurn +  +  +
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I II III IV
H Rumex sanguineus +  +  +
T  Lampsana cornmun. H— h
H Prim ula elatior +  +
G Galium silraticum  i
NP Acer psendoplat. +
T  Iinpatiens uoli tang. +
H Melandr. rubrum  +
P Fraxinus excelsior +
,, Eronym. europaea +
H Cainpanula trucheł. +
,, Aegopod. podagr aria +
„ lianunc. auricomus +

B. F a g io n -Y e rb a n d :
P Fagas silcatica. +  3 2  +  
G Asperala od orała + 2 2  
H Elym us enropaem +  +
G Neołłia uidiis a iis  +  +

Aucmone rununcul. +  +
,, Dentaria bulbifera -|-
,, Conrallaria rerticill. 4~
H Melica muflom  1
,, Mercurial. perennis +
„ Sani cala europaea +
G Aconit. lycoctonum +

C. F a g e ta lia -O  rdn un gs- 
ch arakterarten :

H Poa nemoralis + 4 3 2
,, Aspidium filix  mas + + + +
„ Viola silratica + + +
„ Epilobium  montan. + + *+■ +
G Milium effusum + ] +
H Lacłuca muralis + + +
,, Scrophular. uodosa + +
G Anenwne nemorosa + +
„ A. rannnruloides -H
NP Daphne mexereum +
H Pulmonaria offic. +
G Adom moschatel!. +
H Galeobd. lutemu + ~T
G Lathyrus rerum; +
H Carex silratica + 1
„ Phytcuma spicalum +
G Arum maculałum +
,, Corydalis solida +

D. Q u erc io n -V ei bands- 
ch arak terarten :

P Quercus robur I 3 2

Fedde, Rep. Beifi. CXH.

I II III IV
P Quercus sessillis + + 4
„  Q. robur x  sessilis +
H Lutn ia albida + 1 1 +
„ Holcus rnollis +
„  Calamagr. arund. +
G Smilacina. bifolia +
H Yerouica officin. +
P Rhamnus frangula +
„ Sorbus ancup. +
„  Jlubus spec. +
„ Betula. rernteosa +
II . lira flrxuosa +
„ PotentUla torment. +

E. B e g le it t ;r:
H Fragaria resea + 3 1 +
,, Vicia sepium I 2 2 I

Urtica diod ca + + + +
„  Ge ran. robertianum + + +
„ A im  caespitosa + + + 1
„ Hierac. murorum + + + +
P Rubus idaeus + + + +
H Dactylis glomerata + + + +
G Omlis acetosella 2 + 2
T  Galium aparine + + +
P Primus spinosa + + 3
„ Prataeg. oxyacantha + + 1
H Lathyrus montanus + + 1
„ Trifolium medium + +
,, Brunella mdgaris + +
T  Cirsium lanceolat. + +
P Yiburnum opulus + +
H Hypericum per for. + +
„  Canipan. persicif. + +
„ Carex muricata + +
G Epilob. angustifol.

+
+ +

+E  Córy his arellana
H Athyrium fil. fem. + +
„ Hypericum hirsut. + +
P Rosa canina + +
,, Hcdera helix 1 +
„ Cornus sanguinea +
T  Lamps. communis H— k
P Acer campestre +
H Lutnia pilosa +
,, Bromus asper 
P Lonicera xylosteum +
II Melica mitnns 1
P Prim us pa/his +
H Agrostis alba +

+
+

10
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I II III IV I II III IV
H Poa sudetira + H Ranunc. nemorosus +
„  Angelica silrestris T „ Phyteuma nigra +
„ Polypodium rulgare + „ Alopecurus prat. +
,, Hercicl. sphondyl. + sS‘

N
5 +

T  Galeopsis te traki t + ,, Agrostis rulgaris +
H Galium erectum +
„  Alchemilla ni/garis + E. Moose
,, Banunculns repem + Eurhynchium striatum  2 4  + 2
„ Yaleriana officin. + Jlypnum  cuprrssiformę +  +  +  +
P Samlmcus raremosa + Dicramnn scoparinm 4  +  4-
H Yeronira. chamaedr. + Catharinea inidłdata + 4  4
„ Car er digi tata + Ilypnum  Schreberi, + 4  +
„ łlolcus lauatus + Hiflocominm triąuetr. + +  4
„ Chaerupk. tmmlum + Thuidia m tamarisc. + 4
P S a lir eine ren + Mnium undidatum 4
H Lathgrns /tratensis + M. hor nu w + 4
„  Aspidium spinul. + Poty trick um fonnosum 4  +
,, Pirola minor + Hylocominm splendens 4
„  Ranunculns arer + Isothee. ririp . (myurutn) 4
Biologisches Spektrum (ohne Moose): H =  60%; P =  20% ; G - 14%;

T = 4%; NP =  2%.

Ausgedehnte E ich en  H ainbuchenw alder fehlen unsrer Ge- 
gend. Sie wurden im Laufe der letzten 1 50 Jahre durch die Anpflanzung 
von Buchen, Fichten und Kiefern zuriickgedrangt und sind darum heute 
nur noch in kleineren Waldstiicken anzutreffen.

Aufnahme I zeigt diese Waldart auf frischem Boden im Tal an 
der Lauter. Das Vorherrschen der Hainbuche und das Fehlen der Buche 
an diesem Ort erklart sich daraus, daft die Rotbuche im Gegensatz zu 
der Hainbuche gegen Bodennasse, diehier zuweilen auftritt, empfmdlich 
ist. Auch ertragt bekanntlich die Hainbuche die in den feuchten 
Niederungen gefahrlichen Friihjahrsfróste besser ais ihre Genossin.

In dem vorliegenden Bestand im Tal schlieftt sich der Eichen- 
Hainbuchenwald in naturlicher Folgę den Erlenbestanden der Bachufer 
an, aus dem er sich entwickeln kann. — Der nahrstoffreiche Grund- 
wasserboden und die im Vergleich zum Buchenwald hier yorhandene 
erhohte Luftfeuchtigkeit bewirken eine uppige Kraut- und Moos- 
vegetation, Alle Steine sind mit einer dicken Moosdecke uberzogen, 
in der Eurkynr.hium striatum vorherrscht. Die NO-Exposition ist hier- 
bei jedoch nicht ohne EinfluG.

Ahnliche giinstige Feuchtigkeitsverhaltnisse zeigt Aufnahme 4, 
obwohl sie recht hoch am Berge liegt. Durch erhóhten Lichtgenufi in- 
folge des fast reinen Eichenbestandes mit seinem lockeren Laubdach, 
erreichen die Strauchschicht (Prunus spinosa\) und neben ihr die 
Graser einen Deckungsgrad von 3—4. Doch melden hier schon saure- 
zeigende Arten (Aira flexiwsn, Potentilla tormenłilla) eine Ver- 
schlechterung des Bodens an und zeigen den Ubergang zum azidiphilen 
Eichenwald (Quercion roboris).
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Auf unseren bewaldeten Basaltkuppen macht man dieBeobachtung, 
daft die Hainbuche mit der Hóhe zunimmt und an steilen Hangen die 
Buche ablóst. Dazu noch folgendes Beispiel:

Die Arten des Buchen- und des Eichen- Hainbuchenwaldes durch-
dringen sich auch hier wie in den iibrigen Aufnahmen; derBestand der
ersteren beginnt jedoch zu verarmen.

Seibertsberg bei Blitzenrod, Steilhang im Buchenwald, Hóhe 400 m, 
Neigg. 5O0SO, anstehende Basaltfelsen, darunter eine 
Schutthalde. 22. 6. 35.

B au m sch icht:
3 Carpinns betulus 
2 (Jttercus sessilis
1 Q. robur 

Fagns sihatica
-p Prim us acimn

Strau ch sch ich t:
+  Vibnrnum opulus 
+  Corylus nrellana 
+  Lonicera .rylosteum 
+  Rosa canina 
+  Crataeyus oxyacantha

Krautschicht :
2 Meli ca nutans
2 Galeobdolon luteum 
2 Asperala odo rata 
1 Vicia sepium 
I lirachypodium silraticum

+  Anemone nemorosa 
+  Stel lana holosłea 
+  Pulmonaria officinalis 
+  Rammculus nemorosus 
+  R. auricomus 
+  Fragaria vrsca 
+  Poa nemoralis 
+  Aspidium fiUx mas 
+  Polypodium mdgare (an Fels) 
+  Asaram europaeum (an Fels) 
+  Urtica dioica 
+  Hieracimn silraticum  
+  Geranium róbertianwm 
+  Milium e/fusum 
+  Epilolmim montanum 
+  Viola sih atica 
+  Carex umbrosa 
+  C. montana 
+  Chelidonium majus

In itia ls ta d iu m  des E ichen-H a inb uchenw a ld es.
Ais Reste eines Eichen-Hainbuchenwaldes auf Basalt diirlen die 

Hecken zwischen den Ackern und Bergwiesen um Lauterbach an- 
gesehen werden. Zu diesem Waldtyp wtirden sie sich bei ungestórter 
Entwicklung wieder zuruckbilden. Eine stattliche Hochstaudenflora 
begleitet die zahlreichen Straucher, aus denen sich ab und an ein Baum 
erhebt. Waldreste sind ans der Listę leicht zu ersehen.

Hecken unter dem Hainig bei Lauterbach auf Basalt: 

A r t e n l i s t e  28.

A. B au m sch ich t: 
Carpinus betulus 
Quercus robur
Q. sessilis 
Popu his tremida 
Prunus avium

B. S trau ch sch ich t:
Acer campestre 
Betula rerrucosa 
Crataegus oxyacantha 
Corylus arellana 
Cornus sangiduea

10'
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Carpinus betulus 
Eronymus europom 
Hedera helix 
Liyiistrum  rulgare 
Lonicera rylosteum 
Pinus silrestris 
Popu los tronu In 
Pninus spinosa 
P. acium,
P. cerasus 
Quo-cits robnr 
Rubus idaeus 
Rubus spec.
Rosa canina 
Rhamnus rnthnrtico
R. frangnla 
Sambucus nigra 
Salir. napren 
Sorbus aurnparin

C-. K rau tsch i  cht:
Anemone nemorosa 
A nyelica silrestris 
Asarum enropuenm 
Arrhomthe.rum clati.us 
Anthriscus silcestris 
Astr ogniu s ylycyphyllos 
Agropyru m repens 
Alopcrurns ju o to isis 
Agrimonia cupatorin 
Artemisia rulgaris 
Aspidium filtr mas 
Bełonica officinalis 
Brachy podium pinnatum  
Campanula persicifolia
C. rapunculus 
Carex muricata

Centaurea scabiosa 
Cliiiopodium rulgare 
Gardu us acaiithoidcs 
Chaerophyllum temulum 
Coryda/is solida 
Cirsium arrcnse 
Cystopteris fragilis 
Dianthus deltoides 
Dactylis gl.omarata 
Epilobinni montanum
E . angustifoHum 
Fragaria rcsca 
Galiom erectum
G. rerum 
G. aparine 
Geum urbaiium 
Geranium robcrtianum 
Hypericn m perforatum  
Bylocomium tricjuctrum 
Knautia arrensis 
Lappa major 
P r i mula clatior 
Potentdla argentea 
Pen is ąuculrifolia 
Poły pod i urn r ulgar r 
Ranunculus ficaria 
Silów  uutan.s 
Stellaria holostea
S. yraminca
Gon roloulus sepium 
Trifolium medium
T. arren.se 
Torilis anthriscus 
Picia cracca 
Yaleriana officinalis 
Yerbascum tkapsus

2. D e r B uchenw ald .
(Das Fagetum).

Aufnahme i :  Wehrberg bei Hopfmannsfeld, Hohe 440 m, Neigg. 5 0 ^  
100 qm, Bodenbedeckg. 95%; Baumhohe 25 m, Abstd! 
7 -12  m, Alter 140 Jahre, dm 40 cm, KronenschluG 5/10, 
Buchenjungwuchs 1 m ; Boden grasig, 8 cm Laub- und 
Rasenschicht, 5 cm Humus, darunter graubraune Basalt- 
verwitterung, grobkriimelig. 5. 8. 34.

Aufnahme 2: Landenhauser Stein, Hóhe 470 m, Neigg. o— io°NO, 
400 qm, Bodenbedckg 80%; Baumhohe 20— 25 m, Abstd.
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Aufnahme 3:

Aufnahme 4:

Aufnahme 5:

Aufnahme 6:

Aufnahme 7:

Aufnahme 8:

6 m, Alter 90 Jahre, Kronenschlufi 8/10; Boden von 
dicken Basaltsteinen bedeckt, 5 cm Laubschicht, darunter 
stark durchwurzelte fast schwarze Humuserde. 14. 7. 34. 
Schwarzborn bei Schwarz, Kalk, 470 m, Neigg. 2O0SO, 
400 qm, Bodenbedeckg 70%; Baumhohe 30 m, Alter 120 
Jahre, Abstd. 5—8 m, dm 30—40 cm, Kronenschlufi 7/10; 
Boden 2 cm Laubschicht, 10 cm schwarzbraune grob- 
krumelige, porose Erde, darunter gelbbrauner, kompakter, 
lehmiger Kalkverwitterungsboden. 12. 7. 34.
Schirm (Ziegenberg) an der Strafie Lauterbach-Dirlam- 
men, Hohe 450 m, Neigg. 30—450, 800 qm, Mischwald, 
Alter 100— 150 Jahre, 8 m hohe Klippen, darunter Schutt- 
halde, Basalt. 1. 7. 34.
Sangersberg, Gipfel, Basaltkuppe, Hohe 490 m, 200 qm, 
90% bedeckt; Baumhohe 13— 18 m, dm 20 cm, Kronen- 
schluG 8/10; Boden: 4 cm Laubschicht, bis 20 cm Tiefe 
fast schwarzer Humus, stark durchwurzelt, grobkriimetig, 
ziemlich trocken; viele faustdicke Steine. 17. 7. 34. 
Vogelsberg (Oberwald) am Scheerwasser iiber Lanzen- 
hain, Hohe 650 m, Neigg. 2o°NO, 1000 qm, 80% be
deckt; Baumhóhe 25-—30 m, dm 30 cm; Boden: 4 cm 
Laubschicht, 3 cm Humus, darunter braunrote, fein- 
kriimelige Basaltvervvitterung. 13. 8. 34.
Buchenwald zwischen Eisenbach und Stockhausen, Hohe 
470 m, Neigg. io°N, 400 qm, 70 % bedeckt; Baumhohe 
30 m, dm 30—40 cm, Abstd. 5 m, KronenschluB 7/10; 
Buchenjungwuchs sparlich; Boden: diinne Lófidecke auf 
Basalt, 5cm Laubschicht, I cm Humus, dann gelbbrauner 
Lofi, trocken, mit Basaltsteinchen gemischt. 8. 7. 34. 
Steigertswald iiber Allmenrod, Hohe iiber 400 m, Neigg. 
4O0O, Mischwald iiber 200 Jahre; anstehende Felsen mit 
Steinhalde darunter; zwischen ihr Humuserde; Boden
bedeckg. too%. 1. 7. 34.

A rte n liste  29.

A. C h arak ter- und Y e rb an d sc h arak te ra rte n :
I II 111 IV V VI VII v m

P Fagus silm tu a 3 4 4 1 2 3 4 +
G Mercuriahs perennis 2 3 1 3 2 2 4
„ Asperula orJorata 3 "> 2 4~ 2 2 1
„ Dentaria bulbifem + 4- + 4- + +
H Melica uniflorn 1 3 + 3 +
,, Eli/mus europaeus + + 4- +

G Neottia nidus aris + + + 4-
„  Conmllaria rerticiUata 4- +

B. O rdnungsch arak terarten
G M ilium  effusum 4- + + + 4- I + +
H Poa nemoralis + 2 1 1 3 2 +
„ Viola silratica 1 + + + + 4-
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H Lactuca muralis 
„ Aspidium filix  mas 
„  Fes tum gigantea 
P Fraxinus ercelsiw  
„  Acer pseudoplatamis 

H Gnleobdolon lutetem 
„  Scrophidaria nodosa 
,, Epilobium montanum 
„  Eurhynchimn striatum 

NP Daphne mexereum 
P Acer platanoides 
G Anemone nemorosa 
,, Lilium  martagon 
P Carpinus bctulus 
H Care.r silratica 
„ Circaea lutetiana 
„ Stellario hnlostea 
G Paris ąnadrifoiia 
„ Lathyrns rcrnus 
„ Aram maculatum 
T  Cardamine impatiens 
„  Impatiens noli łangere 
G Anemone rananculoides 
H Mochringia trinerria 
G Actaea spica ta 
„ Galiam silraticum  
H Ramex sanguineus 
„ Geam urbanum 
„  Campanula trachelium 
„  Primula elatior 
„ Myosotift silratica 
P Tilia parci folia 
H Hypericum hirsutum 
G Epipactis latifolia 

Catharinea u ud ulata 
H Phyteumn spicatum 
G Ccpbalanthera rubra 
„ ('onrallaria multiflora 
P Tilia grandifolia 
G Asarum enropaeum 
,, Cojirallaria polygonatum 
H Stellaria ncmorum 

Acgopodiinn podagraria 
„  Carcr nmbrosa 
,, Stachgs silratica 
G Allinrn nrsinam

B.

I II III IV V VI
+ + + + +
+ + 2 +
I + + + +

+ I + +
+ 2 +
2 + i
+ + +
+ + +
+ + + +
+ + + +

+ 3
I I

+ +
+ 3

I +
+ + +
+ +

+ +
+ + +

+
+

+

i
+ +

+
+ +
+ +

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

i
+

+
+
+

+
sg le ite r :

2 + + -f 2
I I + +

VII VIII
+  +  
+  +  
+

3
+  2 
+  +  
+  +  
+

I
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

G Gratis acetosella 
H Yicia sephnn

2
2

2
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I II III IV V VI VII VIII
H La '.ula al.bida + + + 4- + +
„ Fragaria vesca 2 + + + +
P Hedera lielix I + + 4 -

Poły tricku m formosum + + + 4" +
P Crataegus oxyacantha + +

+
2

4-
+

H Phcgoptcris dryopteris + +
+„ Athyrium filix  femina +

+
4" i

„  Urtica dioica + 4- 2
„  Dactylis glomerata I + +

+T  Geranium robertianum + +
Th uidium tamariscinum + 2 2

H Meliea nutans + + 4
„ Hirracium murorum + + +
P Ul mus montana I 2 I
„  Sorbus aucuparia + + +

+Dicranella hetcromalla + ~ł"
P Rubus idaeus + + +
„  Lo>iicera xylostenm + + +
H Carex muricata I +
P Sambucus racemoset I +

JJicranum scoparium + +
H Aira caespitosa + 4-

Brachythecium relutinum + +
B . rutabulum + +
Bylocomium splendeus + +
EurhyncMum Swartxii + +

+Mninm cuspidatum +
Fissidens taxifolius + +

G Conrallariu maja fis + +
P Acer campestre + 4-
H Polypodium rulgnre + +

Iiypm im  cupressifornir + +
H Cystopłcris fragilis 4-

4-
+

G Smilacina bifoiia +
H Poa sudetica I
„ A j u (ja reptans +
„ Hypericum perfora tum +
T  Lampsana communis +
H Vero m ca rhamasdrys +

Isothrcium riripannn  
Hylocomium lorrum

P (jucrrus robti)' +
Q. scssilis +
Amblysteginm serpms 4-
Climaeium dmdroides +

G  Epilobhim angustifolium  +
H Lappa major +
„  Asphnium trichomanes +

Iiypm im  cupressiforme var. filiform e +
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Dicra u 11 nt it nchtla tam 
P Rosa eani-na 
T  Galeopsis tetrahit 
H Senecio Fuelisii 
„  AspuHum spinulosnin 
P Sorbus torminalis 
H Pu rola minor 
P Corntts sanguinea 
G Luy.nla pilosa 

Mniam hormnn 
P Picra cjccelsa 
H Hieracium culgatum 
,, Chaerophyllum kirsutum 
G Orchis maculatus

Aniitruiua curtipendula 
Mniam tuid ulatam

I II III IV V
+

+

VI

+
+
+

+

+

Biologisches Spektrum; H =  48% ; G =  26% ; P =  20%;
NP =  i0/0.

VII VIII

+
-f

+
+

+
T =  5% ;

Die Lagę unsrer Gegend im n atiirlich en  Bu chen w ald geb iet, 
die gunstigen Boden- und Feuchtigkeitsverhaltnisse auf Basalt lassen 
namentlich nach dem Vogelsberg hin herrliche, geschlossene Buchen- 
walder entstehen. Auch die Buchenforsten auf Buntsandstein, die sich 
in kleineren Abteilungen zwischen die ausgedehnten, das Waldbild 
auf diesem Untergrund beherrschenden Kiefernwalder einschieben, 
zeigen gróBtenteils gute Entwicklung.

Die Buche war bei uns im Mittelalter durch den Waldweidebetrieb 
zugunsten der Eiche vernachlassigt und dazu — wie schon bemerkt — 
seit etwa 150 Jahren von Kiefer und Fichte zuriickgedrangt worden. 
Jetzt raumt man ihr das verlorene Gebiet zum Teil wieder ein. Man 
unterbaut die Buche im Kiefernwald und arbeitet damit auf den Misch- 
wald hin, in dem sich die Buche ais starkę Konkurrentin zu halten weifi.

Die Buche wird durch den Ackerbau in ihrem Wohngebiet ein- 
geengt und bei uns meist auf die Kuppen der Berge verwiesen, wo die 
topographischen Verhaltnisse eine Bodenbearbeitung ausschlieften. Es 
gelingt ihr jedoch nach der Hohe zu, ihren beherrschenden Platz im 
Walde auch im VogeIsberg bis zum Gipfel (772 m) zu behaupten. 
Allerdings tritt sie dort in einem kleinen Urwaldgebiet in die Kampf- 
zone ein, in der ihr — wie die Umgebung des Bismarckturms lehrt — 
Wind und Wetter hart zusetzen.

In den hoheren Lagen gesellen sich den reinen Buchenbestanden 
die gebirgsliebenden Baume zu: Linde, Berg-, Spitz- und Feldahorn, 
Esche und Bergulme. Auch auf den steileren Basaltkuppen in der un- 
mittelbaren Umgebung von Lauterbach ist die Konkurrenzkralt der 
Buche an solchen Stellen durch Flachgriindigkeit desBodens und seiner 
Trockenheit im Sommer, durch Wind und wechselnde Temperaturen 
geschwacht und ihr Bestand vielfach aufgelockert. Wie im vorigen 
Abschnitt erwahnt, treten hier Eiche und Hainbuche neben den soeben 
angefiihrten Arten auf, sodafi man dann nur noch von einem
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degradierten Fagetum ais (Jbergang zum Querceto-Carpinetum sprechen 
kann. Gute Beispiele bieten die Gipfel folgender Basaltdurchbruchs- 
kuppen: Auerberg bei Schwarz (500 m), Hohmichelstein bei Rudlos 
(495 m), Landenhauser Stein bei Stockhausen (470 m). An allen 
diesen Stellen notierte ich in annahernd gleicher Haufigkeit unter sich 
in der Baumschicht:

Acer cnmpesłre
A. platanoides 
A. pseudoplataniis 
Carpirms beluhts 
Fagas sile ulica 
Frasim is escclsior

Qucrcus sessilis 
(J. rolmr 
Tilia gr(mdifolia
T. parci folia 
Flm us montana

Die Neigung betragt iiberall 450 und daruber; der Fels tritt zu Tage 
und steht oft in machtigen Blocken an (vgl. Aufnahme vom Seiberts- 
berg).

Im allgemeinen kann man also sagen, daft in unserer Gegend 
der Buchenwald auf Kalk und Basalt das Endstadium der Vegetations- 
entwicklung darstellt mit Ausnahme der vorerwahnten Stellen, wo die 
Entwicklung zum Eichen-Hainbuchenwald weiterschreiten diirfte.

Es liegt nahe, da(3 man bei dem meist geselligen Auftreten vieler 
Buchcnbegleiter — Mercurialis, O.mlis, Asperula, Melica uniflora, 
Allium  ursinuni — geneigt ist, nach diesen jeweils fuhrenden Arten 
die Flora der Buchenwalder in verschiedene Facies oder Erscheinungs- 
formen einzuteilen. Hier sei nur kurz auf die Facies eingegangen, die 
mir fiir unsere Gegend bedeutungsvoll erscheinen.

a) D ie M e rc u r ia lis -F ac ie s.

Man trifft das Bingelkraut (Mercurialis perennis) in geschlossenem 
Wuchs in unseren Buchenwaldern meist auf dem Gipfel und am Ab- 
hang der Basaltkuppen, soweit der Boden dort eine gute Humusdecke 
aufweist, nicht zu trocken und gut durchliiftet ist (gute Kriimelstruktur). 
In der Regel sind diese Abhange steinig und oft mit Felsblócken be- 
deckt. Einem nahrstoffarmen und zur Versauerung neigenden Boden 
scheint das Bingelkraut somit aus dem Wege zu gehen. Es vertragt 
tiefe Beschattung. Nachstehende Aufnahme vom Gipfel des Hoch- 
waldes bei Rudlos ist fiir das Gesagte ein treffendes Beispiel. In ihm 
sind auch fast alle charakteristischen Arten des Fagetums vertreten. 
Hochwald (Buchenwald) bei Rudlos, Hóhe 500 m. Neigg. o°, Gipfel, 

Buchen 15 m hoch, Kronenschluft 9/10; IOO qm, Boden- 
bedeckung 100%; Boden steinig, frisch, stark humos.

23- 6. 35-

Baum schicht:

5 Fagas silcatica 
3 Carpimts betalus

S trau ch sch ich t: 

+  Daphne mczerewm 

Fedde, Rep. Beih. CXII.

K rau tsch ich t:
a) Char.- u. Verbandscharakter- 

arten:
5 Mercurialis perennis 
2 Asperula odorata 
1 Melica uniflora 

+  Elymus earopaeus
11
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+  Dentaria bulbifera.
4- Lathyrus vernus 
+  Contallaria verticillata

b) Ordnungscharakterarten:

4~ Słackys silraticn 
+  Milium effusum 
+  Galeobdolon lutetem 
4~ Poa nemoralis 
4  Festuca gigantea

+  Cardamine impatiens 
+  Liliurn martagon

c) Begleiter:

+  Contallaria rerticillafa 
+  Geranium robertianum 
4- Melicci mttans 
4  Galium aparinc 
+  Carex muricata 
+  Urtica dioica 
+  Poa sudetica

b) D ie M e lic a -u n i flo r a -  F acies.
Aufnahme: Buchenwald in der Steiger bei Steinfurth, Hóhe 420 m, 

Neigg. 50O, 1000 qm; Buchen 130— 140 Jahre alt, 30 m 
hoch, 40—50 cm dm, Abstand 8 m, Kronenschlufi 6/10; 
Boden: LóCdecke mit zerstreut liegenden Basaltblocken, 
2 cm Laubschicht, 1 cm Humus, darunter gelbbrauner LóG, 
fest gelagert, keine Krumelstruktur; Bodenbedeckung 60%.

15- 9- 35-
A. B au m sch ich t:

5 Fayus sil rat i ca

B. S trau ch sch ich t:
+  Fagas silratica 
4- Ehamnus frangula

C. K rau tsch ich t:
a) Verbandscharakterarten: 

4 Melica uniflora
1 Aspernla odorata 

4* Lathyrus uernus 
+  E ly  mus europaeus 
4* Neottia nidus avis 
4- Contallaria rerticillafa

b) Ordnungscharakterarten:
4- Festuca gigantea 
4- Poa nemoralis 
4- Milium effusum 
4* Rwnex sanguineus 
4- Scrophularia nodosa 
4- Viola silratica 
4* Lactuca muralis 
4" Aspulium fd ix  mas

4  Asarum r.uropaeum 
4~ Acer pscudoplatanus (Keim) 
4~ Frarinus c.rcelsior (Keim) 
4“ Catharinca undulata

c) B e g le ite r: 
o a z id ip h ile  A rten :

4  Lu xula albida 
4- Contallaria majalis 
4- Aspidium spinulosum 
4- Polytrichum juniperinum  
4- Hylocomium splendcns

00 R est:
1 Oralis acetosclla 
4- Phcgopteris dryoptcris 
4- Athyrium filix  fetnina 
4- Senecio Fuchsii 
4  Picia, sepia m 
4- Fragaria tcsca 
4- Urtica dioica 
4  Galcopsis tetra kit 
4- Rubus idaeus 
4- Polytrichum formosum

Im Vergleich zu dem Mercurialis-Typ sind die Verhaltnisse hier 
vielfach ins Gegenteil gekehrt. Der Buchenwald ist im letzten Falle 
alter und lichter. Keimlinge von Baumen und Strauchern werden darum 
sichtbar, Melica uni flora hat sich ausgebreitet. Der entkalkte Lófi ist
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dicht gelagert, daher schlecht durchliiftet und neigt zur Versauerung, 
wie das durch eine Anzahl von saureliebenden (azidiphilen) Arten zum 
Ausdruck kommt. Diese Bodenreifung wird wahrscheinlich durch die 
Verwitterungsprodukte der auf der Flachę haufig zerstreut liegenden 
Basaltblócke verlangsamt. Mercuriałis perennis fehlt vollstandig.

c) Der H eide-Buchenw ald  (M arkgraf). 
(Fagetum luzuletosum.)

Sobald die Buche auf Buntsandstein stockt, fallt ihre Begleitflora 
auf den ersten Blick aus dem Rahmen der iiblichen Buchenwaldgesell- 
schaft, wie wir sie auf Kalk und Basalt vorgefunden haben, heraus. 
Die Strauchschicht ist hier kaum angedeutet, die Krautschicht ist ver- 
armt, die charakteristischen Arten des Fagionverbandes fehlen nahezu 
vollstandig. Dafur treten auf dem nahrstoffarmen, podsolierten Boden 
des Buntsandsteins azidiphile und andere Pflanzen, meist Vertreter des 
Eichen-Birkenwaldes, auf, sodaB man die fragliche Gesellschaft auch 
zu diesem Waldtyp, dem sie bis zum Verwechseln ahnlich sieht, rech- 
nen kónnte.
Aufnahme i : Buchenwald, Pfingstweide bei Wernges, Hóhe 350 m, 

Neigg, 50O, 5° °  qm, Bodenbedeckg. 7o°/0; Baumhóhe 
30 m, 40 cm dm, Abstd. 5— 7 m, KronenschluB 6/10, 
Boden grau, sandig-lehmig. 12. 8. 34.

Aufnahme 2: Buchenwald im Hauptmalters am Steinberg b. Sassen, 
Hóhe 395 m, Neigg. 3O0O, 1000 qm, Bodenbedeckg. 
30—70%, zuweilen grasig; Baumhóhe 25 m, dm 30—40 
cm, Abstd. 10 m, KronenschluB 6/10; Boden 2 cm Laub 
und Astę, 1 cm schwarze Humus- u. Wurzelschicht, dann 
Bleichsand. 20. 7. 34.

Aufnahme 3: Buchenwald bei Rudlos, Hóhe 370 m, Neigg. X5°NO, 
1000 qm, Bodenbedeckg. 90°/0, Baumhóhe 25— 30 m, 
130 Jahre alt, Abstd. 10— 15 m, KronenschluB 5/10; 
Boden 3 cm Laubschicht, verwurzelt und verfilzt, dann 
4 cm schwarzbrauner Humus, darunter Bleicherde.

4- 7- 35-
Aufnahme 4: Buchenwald iiber Sassen, Hóhe 400 m, Neigg. 5°W, 

1000 qm, Bodenbedeckg, 60°/0, Baumhóhe 25 m, 130 
Jahre alt, 35—40 cm dm, Abstd. IO— 12 m, Kronen
schluB 5/10; Boden 3 cm Laubschicht, 1/%— l cm Humus, 
darunter graurótliche Buntsandsteinverwitterung.

A rte n lis te  30.
A. Baumschicht:

I II III IV
Fagas silratica  4 4 3 4
Quercus sens i l is 4~ +
Q. robur +

B. S trau ch sch ich t:
I II III IV

Fagus siimHca 2
Sorbus aucuparia +
Sambucus mgra +
Picea excelsa +

11*
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C. K rautsch ich  t: 
a) Verbands- u. Ordnungs- 

charakterarten
I II III IV

Fagus silratica +  +
Anemonc nemorosa +  +
Carer silratica +  4
Aspidium filir  mas +
Oalium sUcaticum 
Luxula pilosa +
M ilium  effusum +
Viola silratica 4-
Neottia nidns a cis +
Lactuca muralis +
Scrophularia nodosa 4~
Festuca gigantca 4~
Phyteuma ni gra +
Poa nemoralis +
Stachys silratica 4~
Epilobimn montanum 4~
Stellaria holostea +
Vinc. min. (ain Wegrand) +

b) Begleiter:
Luzula albida 
Oxalis acetosella 
Aira fleruosa 
Vacc.ini um m grtillus 
Polytrich. formosum 
Dicranum scoparium 
Holcns mollis 
Lathyrus montanus 
Hypn. cnprcssiformę 
Sorbus aucuparia 
Poa sudetica

3 3 2 2
3 +  +  +  
1 2 3 3  

+  t 3 3 
+  ł  1 +  
+  +  4-
+  4- 4- 
+  +  +

4— 1- 4- 
+  +

+  +

I II III IV
Phegopteris dryopteris 4— (- 
Cmii-a.Uaria mąjalis +  +
At/iyrimn fi lir jemina + +
Aspidium spina losu m +  +
Pm/łacina hi folia 4- +
Qncrcns (K eim ) +  +
Vero ni ca. officinalis +  +
Vicia sepium +

Aira cacspitosa +
Ajnca reptans -f-
dnnens cffnsns +
Lonicera per id y  men. +  
Centaurra nemoralis +  
Hyloconiium splendens +
H. trignetrum +
Lycopodiam annotin. 4-
Carer ramota +
Hieracium nmrorum +
Poły podium rnlgare +
Leucobryuni ylaucum +
Mdampyr. pratensc 1
Epilobium angustif. 4*
Ihtbus idaeus +
Galeopsis tetralut +
Hypcricnm pulchrum  +
Calharinea and ulata +
Dicranum, undulatnni. +
Hypnum Schreberi +
Scleropodium param  +
Polytrichum juniper. 4-
Luznla campestris +
Agroslis rulgaris +
Festuca orina +
Dicrandla hctcromalla

Die Entwicklung des Unterwuchses ist in diesein Heidewald durch 
das dichte Laubdach derBuche und die geringeFeuchtigkeit des Bodens 
sehr gehemmt. Da sich auch die Moosschicht auf dem gleichmaGig 
mit dichtem Laub bedeckten Boden nur sparlich entfalten kann, so fallt 
sie hier ais Wasserspeicher im GroGen weg. — Das Bodenprofil des 
Buchenwaldes auf Buntsandstein ist iiberraschend gleichmaGig in den 
einzelnen Aufnahmen: 3 cm Laubdecke, ł/2— 1 cm Humus, darunter 
ausgebleichter hellgrauer Buntsandsteinboden.

In Aufnahme 1 sind durch eine Lehmbeimischung zum Bunt
sandstein die Ordnungscharakterarten des Buchenwaldes zahlreicher ge- 
worden. Aufnahme 4 stellt eine ganz verarmte Variante dieses Buchen- 
waldtyps auf einem trockenen von Humus entblóGten Hohenrucken 
uber Sassen dar. Nur Aira fleruosa kann sich in gróGerer Menge dort 
behaupten. In den tieferen Hanglagen dagegen treten Luxula albida
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und Oxalis acetosella haufiger auf. Eine natiirliche Verjiingung der 
Buche an solchen Stellen fallt schwer.

Mercurialis perennis habe ich im Buchenwaid auf Buntsandstein 
in der hiesigen Gegend nicht angetroffen, Aspcrula odorata jedoch an 
drei verschiedenen Platzen, allerdings in geringer Ausdehnung.

XV. D e r V e r b a n d  der  S t i e l e i c h e n - W a l d e r .

(Der Quercion roboris-Verband.)

i. Der Eichen-Birkenwald —  kiinstlicher Kiefernwald.
(Das Querceto-Betuletum luzuletosum albidae.)

Aufnahme I : Hiihnerberg, Hóhe 330 m, Neigg. 3O0SW, 100 qm, 6o°/o 
bedeckt, Kiefern 120 Jahre alt, KronenschluC 5/IO; 
Boden: i cm Nadelstreu, eine Spur Humus, dann Bleich- 
sand. 7. 6. 33.

Aufnahme 2: Pfingstweide, Hóhe 325 m, Neigg. o°, 400 qm, 100% 
bedeckt; Eichen 25— 30 m hoch, Kronenschlufi 6/10; 
Boden: 6 cm Laub- und Wurzelschicht, 3 cm Humus, 
darunter sandig-lehmiger, weifigrauer Verwitterungs- 
boden. 4. 7. 33.

Aufnahme 3: Alte Sang, Hohe 355 m, Neigg. io°,N, 100 qm, ioo%  
bedeckt; Kiefern 100 Jahre, Kronenschlufi 4/10, Boden: 
12 cm Wurzel- und Nadelschicht, 2 cm Humus, dann 
Bleichsand. 4. 7. 33.

Aufnahme 4; Alte Heege, Hóhe 365 m, Neigg. 5°NO, 200 qm, 100%  
bedeckt; Kiefern 80 Jahre alt, KronenschluG 7/10; Boden: 
frisch-feucht, 4 cm Nadelstreu, 4 cm Humus, darunter 
Bleichsand. 28. 7. 34.

Aufnahme 5: Eisenkauten, Hóhe 350 m, Neigg, 5°NW, 50 qm, 100%  
bedeckt; Bulten 1 m breit und l/2 m hoch; Kiefern 2—3 m 
hoch (Kummerlinge); Boden: 20 cm schwarzbrauner 
Humus, dann Bleichsand mit roten Streifen (Eisen).

4- 7 - 33-
Aufnahme 6: Lange Heid, Hóhe 320 m, Neigg. 5°S, 300 qm, 100% 

bedeckt; Kiefern 90 Jahre alt, Kronenschlufi 7/10; Bo
den: leichte Laub- und Nadelstreu, 2 cm Humus, 5 cm 
braunschwarzer Verwitterungsboden, darunter bis 20 cm 
Tiefe gelbbrauner sandig-lehmiger Boden.

Alle Aufnahmen auf Buntsandstein.

A r t e n l i  s te  31, 
A. B au m sch ich t:

P Pinus silrestris 
„  Betula rerrucosa 
„ Quercus robur

I II III IV V VI

3 1 4 4 3 4
H— h 1
3 +  +

P Quercus sessilis 
„  Picea excelsa 
„  So?'bus aucupar. 
„ Populus tre.mul. 
., Larh: europaea

I II III I W  VI
+  +
+
+

+
+
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B. Strau ch sch ich t: 1 II III IV V  VI
I II III IV V VI H A ir a caespitosa + +

P Rhamn. frana. 2 + 3 3 3 ,, Agrostis alba +  +
„ Juniperus com. H— b + +  + „ Hierctc. pilosella +
„ Rubus idaeus +  +  +  + G Fpilob. angust. +
,, P i mis sihestr. +  + 2 CH Cienista tinct. \
,, Pieca ezeelsa + + , II Onaphal. dwie. +
„ Guercus sessilis +  + ,, Ilierac. uinbell. +
„ Q. robur +  + „ II. migałam  -f
„ Pletnia cer rac. +  + G Mo not r. by pop. +
„ fiorbus aneup. + + H Ckirez p il ulifera +
„  Orataeg. ożycie. +  + G Platauth. hi fol. +
„ Popnl. tremula + „ Goodycra repens +
„ Łonie, paletyrn. + „ Polyp. culgare +
„ L . zylosteum + H Poa mdetica +
„ Salix aurita + NP Vacc. ritisidaea 3
,, S. cinerea + H Campan.rotund. +
NP fi. repens + „ Luznla campest. +
P iS. caprea + „ Pirola minor +
„  Prim us spinosa + „ Lycopod. clarat. +
„  Rnbas sazatilis + „ Calam. epigeios +
,, Car pian s brtul. + „ Aspid. montan. +

„  Hyperie. pulchr. +
C. K rau tsch ich t: „  Jiuicus conglom. +

NP Yaccin. myrt. 2 4  2 2 1 + „ Triod. decumb. +
H A ir a ffe.ruosa + 3 3 + 2 3 „  Lotus uliginos. +
NP Callnnn culaar. 4 +  3 +  + „  Brunet la rulgaris +
H Aspid. spinul. +  +  +  +  + „ Yiola canina +
„  Moliaia coerul. ] 4 + 2 „  Yeron. officin. +
„ Luzula albida 2 +  + 1 „ Holcus lanatus +
„ Afjrost. rulgar. + +  I + „ Belo wica officin. +

Festuca rubra +  +  +  + ., Cent. sihatica +
„  Laihyr. montan. +  +  + + ,, Eguis. silratieum 2
,, Patent, torment. +  +  H— h „  Poa tririalis +
ŃP Guerc., Keiml. +  +  +  + „ Stellar. idiginosa +
G Con rai. majatis 1 + + „  Galiurn paiustre +
H Melantp. prat. 1 + + „  Junc. lamprocarp.
G Oxalis aertos. i -h 4 „ Anthox. odorat. +
H Holcus mollii1 +  + 1 „  Yiola palustris +
„ Ai/tyr. fil. fem. + +  + „ Carex echinata +
G fimilac. bifolia + + + „  Potent. sterilis +
NP Sorb. aneup., +  + + „ Drosera rotund. +

Keimling „  Phegopt. dryopt. +
G Pteris aiptilina + 2 „ Galium sa.catile +
H Festuca ocina + +
,, Nardus stricta + + 1* a g e ta h a -A rte n :
„  Solid, rircjanr. + + G Anetnone nemor. — — +
„ Blechn. spieant +  + P Fagas sileatica — +
„  Junrus effusus +  + H Stellar. holostea — +
„  Cirsium podust. +  + „ Phyteuma nigra + +
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I II III IV V  VI I II III IV V VI
H Poa nemoralis + + Playioch. asplen. + +
G Galium sifoat. + Rhacom. canesc. +
H Luzula pilosa + Ceratod. purpur. +
„  Ranunc. nem. + Polylrwh. p ilifer. +
„  Asp. filix  mas + Bryum  caespitic. +
„  Viola silvatica + Mastig. trilobat. +

Hypn. crista castr. +L). M oossch icht Ptilidiiun ciliare +
a) M oose: Lophoc. bidentata +

Hypn. Schreberi +  4 2 + 2 Mnium undulat. +
Sclcropod. purum 2 2 1 3 Aulacom. pahistre +
Ilylocom splend. 1 2 + 1 Hylocom. loreitm +
Dieran. widniał. 2 + 2 2 Gatharinca undid. +
Iiypn. cupressif. +  + +
Hyloc. triąuetr. +  + + b) k lechten:
Dieran. scopar. +  +  + Cladonia silratica +  +
Polytr. commune 2 5 Cl. sąamosa +
Sphayn. acntifol. 2 2 Cl. cocdfera +
Polytr. formosum + + Cl. fimbriata +
Lencobr. ylaueum +  + Cl. pyxidata +
Biologisches Spektrum (ohne Moose und Flechten): H =  56%; 

P =  27% ; G =  10% ; NP =  5% ; CH =  2%.

Der E ich en -B irk en w ald  darf ais eine Form des von Braun- 
B la n ą u e t  bezeichneten „mitteleuropaischen Eichenwaldes“ (Quer- 
cetum medio-europaeum) mit L n xu la  albida ais Differenzialart in hie- 
siger Gegend angesehen werden. Die Darstellung dieses Waldtyps 
stóftt bei uns auf nicht geringe Schwierigkeiten; denn in seiner 
typischen Form ist dieser Eichen-Birkenwald nur noch selten anzu- 
treffen, da er auf seinem friiheren eigentlichen Wohnbereich, den 
Buntsandsteinfiachen im nordóstlichen Teil unseres Gebietes (Schlitzer- 
land) iiberall fast ganz durch menschliches Hinzutun der Kiefer 
weichen muGte, sodafi man heute die Kiefer ais den Charakterbaum 
unsres Buntsandsteingebietes bezeichnen kann.

In den Hutewaldern des Mittelalters, die — nach einem Vor- 
trag des Herm Forstrat Dr. Zentgra f  im Heimatverein des Kreises 
Lauterbach am 19. 10. 35 — 56% der gesamten Waldflache einnahmen 
und vom forstlichen Standpunkt gesehen um 1800 in einem sehr frag- 
wiirdigen Zustand befunden wurden, haben sicherlich Eiche und Birke 
yorgeherrscht.1) ,,Seit Anfang des 17. Jahrhunderts wurde auch in 
Oberhessen mit der kiinstlichen Einfiihrung der Nadelholzgewachse 
begonnen. 1626 wurden die ersten Kiefern bei Grebenau eingefiihrt. 
Urspriinglich war die Kiefer in Oberhessen nirgends vorhanden; sie ist 
iiberall kiinstlich eingebracht, auch bei den Buntsandsteinstandorten 
des nordlichen Provinzteils“ . (Immel: Beitrage zur Friihgeschichte 
der Nadelholzkultur und der Holzartenverbreitung in Hessen. Seite 24 
und 25).

]> Den Rest eines soldien Hutewaldes bilden die mehrfiundertjahrigen Eidien 
auf dem Hainig bei Lauterbach.
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Wenn sich nun die Pflanzengesellschaft des Eichen-Birkenwaldes 
in dem kiinstlich gewordenen Kiefernwalde zum groften Teile erhalten 
hat, weil die beiden Waldtypen hinsichtlich der Boden- und Licht- 
verhaltnisse ahnliche oder gleiche Anspriiche stellen, so ist doch anderer- 
seits sicher, dafi auch der reine Kiefernwald wie er bei uns nun schon 
200jahre besteht, auf seine Begleitflora von wesentlichem EinfluB ist. 
Die systematische Stellung dieser Waldform bleibt darurn umstritten.

Die Eiche sowohl ais auch die Birke sind gleichmaBig iiber 
den Kiefernwald verbreitet, werden jedoch meist nur ais Einzelbaume 
geduldet. Die Birke vermag in den Iichten Kiefernbestanden noch 
einigermaBen mit der Fohre zu konkurrieren. Die Eiche fafit zwar 
ebenfalls — durch den Haher verbreitet — im Kiefernwald FuB, 
wohl ein Zeichen ihrer Ursprunglichkeit an diesem Ort; doch kann 
sich manche Pflanze aus Lichtmangel vielfach nicht durchkampfen und 
erstickt ais lange Gerte in jungen Jahren oder wird vorzeitig ais un- 
erwiinscht herausgehauen. Bei einer Zahlung fanden sich im Kiefern
wald am Jagerhaus zwischen Wernges und Schwarz auf dem Morgen 
(2500 qm) durchschnittlich 50 jungę Eichenpflanzen.

Der Rand der Fóhrenwalder wird von den Lichthólzern Eiche, 
Birke, Zitterpappel oft vóllig eingerahmt.

Der Boden dieser Waldart auf Buntsandstein ist gekennzeichnet 
durch seine saure Reaktion, durch dieBildung von Rohhumus, die unter- 
stiitzt wird durch das haufige Auftreten von Heidelbeere, Heidekraut, 
Preifielbeere und manchen Moosen und schlieBlich durch die Aus- 
bleichung (Podsolierung) und den Nahrstoffmangel der oberen Boden- 
schichten.

Eine Ausnahme von der Regel bilden die Stellen, wo dem Sand 
Lehm oder Ton beigemischt ist (vergl. die ahnlichen Verhaltnisse im 
Heidebuchenwald). Die Pflanzenzusammensetzung des Unterwuchses 
zeigt diese Bodenart sofort an, die Artenzahl der Gewachse auf ihm 
nimmt zu. In den Lagen dagegen, wo die Feuchtigkeit sich aufstauen 
kann und der Boden schlecht durchliiftet wird, entsteht Vermoorung 
mit nassem Torf.

Wenn in dem kunstlichen Kiefernwald (Eichen-Birkenwald) die 
Heidelbeere (Vacciniiim mf/rtitliis) im Unterwuc.hs den Raum im all- 
gemeinen grófitenteils beherrscht, so lassen sich doch in Anlehnung an 
die Forscher Sernander, U lbrich  und S u k atsch ew  — nach Art 
ihrer Kiefernwald-Typen — auch bei uns verschiedene Typen oder 
Facies unterscheiden, die ich in den 6 Aufnahmen der beigefiigten 
Artenliste versucht habe darzustellen.

A ufnahm e I: H eid ek rau t-F ac ies.
An sonnigen, trockenen Stellen des Waldrandes und an Iichten 

Stellen des Waldinnern vermag sich das Heidekraut auszubreiten. Die 
Humusdecke ist hier kaum nennenswert; sterile Flecken, Trocken- 
und Magerkeitszeiger (Hieracium pilosella, Festiun orlim) und eine 
Reihe von Flechten deuten die Durftigkeit des Bodens an. Ein hervor- 
ragender Erstbesiedler solcher unfruchtbaren Stellen ist Foiytrichum  
piliferum . Hier findet man auch den Besenginster (Sarotliamnus 
scoparius), der atlantisches Klima bevorzugt und sich darum bei uns im
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Wald oder in der Nahe desselben ąufhalt. Seine Zweige wurden friiher 
zu Besen verarbeitet und ais „Witschebese" im Vogelsberg verkauft 
(vielleicht hangt dieses „Witsche" mit dem englischen Wort „witch“  
=  Hexe zusammen).
A ufnahm e 2: H e id e lb e e r-F a c ie s .

Im Innern des Waldes nehmen Luft- und Bodenfeuchtigkeit zu, 
die Lichtstarke dagegen laOt nach. Hier mufi das Heidekraut der 
Heidelbeere die Herrschaft abtreten. Dieser Halbstrauch bedeckt die 
grofite Flachę unsrer heutigen Kiefernwalder. Die Ernte seiner 
Beeren bietet vielen Leuten im Sommer einen lohnenden Nebenerwerb. 
Durch Buchenunterbau im Fóhrenwald verschwindet jedoch die Heidel
beere vollstandig; der Forstmann weint ihr aber keine Trane nach. 
Noch bis in die jungste Zeit wurden Heidekraut und Heidelbeere im 
Walde gehackt und fanden ais Stallstreu Verwendung. Von dieser 
Nutzungsart des Waldes ist man jetzt im allgemeinen abgekommen. 
Zwischen die Straucher der Heidelbeere drangen sich A ir a flexuosa, 
vielfach steril, L ik  ula albida und Melampyrum pratense; Aspidium  
spinulosum ist beinahe in jeder Aufnahme anzutreffen. Ais nordische 
Einstrahlung findet sich vereinzelt der Siebenstern (Trientalis europaca). 
In der Moosschicht geben Hypnum Schreberi, Ilylocornium splendens 
und in feuchteren Lagen IHcranum umlulałum  und Scleropodium 
purum  den Ton an. Auf das Vorkommen des schonen Helmbusch- 
Lagermooses (Hypnum crista castrensis) sei nur fliichtig hingewiesen. 
Auch die beiden Barlapparten Lycopodiurn clmtatum und L . annołinum 
sind noch nicht selten. An einem Hang bei Sassen fand ich im Kiefern- 
wald ein zusammenhangendes Stiick von Lycopodiurn annotinum in 
der Grólie eines Morgens (2500 qm). Dagegen traf ich Lycopodiurn 
complanałum var. anceps (Flachgedruckter B.) bis jetzt nur einmal auf 
einem von Heidekraut bedeckten Waldweg an. — Auf frischen Boden, 
namentlich an warmen Hangen der Siidseite, gesellt sich zu der Heidel
beere und dem Heidekraut der Adlerfarn (Pteris aąuilina) , der hohe 
und zuweilen ausgedehnte Bestande bildet,
A ufnahm e 3: P re ifte lb e e r-F ac ie s .

Auf sehr armem Boden, meist in kiihler Nordlage, jedoch unter 
lichtem Baumbestand, wachst die Preifielbeere (Vaccinium vitis idaea), 
die in den nordlichen Gegenden Europas grófiere Verbreitung hat. 
Ihr Auftreten ist bei uns nicht allzu haufig und beschrankt sich auf zu- 
sammenhangende Flecken vor. einigen Quadratmetem. Heidelbeere 
und Heidekraut machen ihr den Platz streitig.
A ufnahm e 4; P fe ife n g ra s -F a c ie s .

Auf feuchtem bis anmoorigem Boden tritt das Pfeifengras 
(Molinia coendea) in grófierer Menge in die Gesellschaft ein. Wir 
kennen es von der Besprechung der Kalksumpfe; dort gab es einer Ge
sellschaft den Namen. Auch hier gesellen sich feuchtigkeitsliebende 
Pflanzen hinzu, in der Strauchschicht fallt der Faulbaum (Hhamnus 
franyulu) auf.

Geschlossene Bestande bildet das Pfeifengras auch auf feuchten, 
unbefahrenen Waldwegen. Gegen das Befahren ist dieses Gras sehr 
empfindlich und verschwindet bei der Benutzung der Wege sofort.

Fedde, Rep. Beih. CXII. IZ
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Hier mag die Gesellschaft der anmoorigen W aldw ege ange- 
schlossen sein, wo die Feuchtigkeit nicht so grofi wie in der folgenden 
Aufnahme und auch nicht standig vorhanden ist. Dort ist der prach- 
tige Rippenfarn (lilrcknuni spicant) mit seinen leiterfórmigen Wedeln 
zu Hause. Er steht wie Barlapp, Wintergriin und die Berg-Flocken- 
blume, die auch bei uns im Kiefernwald vorkommt, unter Naturschutz. 
Dem Rippenfarn leistet sein Artgenosse Aspidimn monkimim, den man 
leicht mit Aspidimn fi!ix  mas verwechseln kann, Gesellschaft. In 
diesem Pfianzenverein der Waldwege trifft man aufierdem noch 
manche Art, die auch auf den feuchten, saueren Waldwiesen in der Nahe 
nicht fehlt:

Arniea montana 
Aira cacspitom 
Agros/is rulgaris 
Carex mlgnris 
C. cohinata 
C. pa,niecą 
C. cancsccns 
Chlluna rulgaris 
Oirsium palustre 
Cenlaurea silratica 
Er i,ca tetralix

(rein atlantisch, bei uns selten)
Fcstuca orina,
Hgpericum humifnsum
H. pnlchrum 
Juncus conglomeratus 
J .  effusns 
J .  bufonius 
LycopocUum clarałum

M olinia coerulea 
Narcltift stricta 
Orchis maculata 
Pełicularis silratica 
PotentiUa tormentiUa 
Pgrola, minor 
P. secunda 
Snceisa pratm sis 
Salix repens 
S. aurita 
S. cineren 
Triodia, clecumbens 
Trifolium  repens 
Yeronica officinalis

M oose:
Aulacomninm palustre 
Polytrichum commune 
Sphagnaceae

Auf feuchten Wegen und Weglehnen erscheinen die zierlichen 
Widertonmoose: Pogonattwi Cloides und Pogonatum nanum, sowie 
Dicranella heteromalla und Aulacomninm androgynnm.

A ufnahm e 5; W id e rto n -F a c ie s .
In Graben, an nassen Platzen und ąuelligen Orten tritt haufig 

Vermoorung ein. Sie wird gefórdert durch den an solchen Stellen sich 
bildenden wasserdurchlassigen Ortsstein (Verkittung von Eisen, Humus- 
stoffen und Sandkórnchen). Hier breitet das Goldne Frauenhaar 
(Polytrichum commune) seine schwellenden Polster aus und verrat 
durch hohe Bulten seine Art. Schwarzbraunen Torf von 30— 50 cm 
Dicke kann man hier ausstechen; man fuhlt die Nasse unter den 
Fufien. Die durchaus geschlossene Moosdecke gibt nur wenigen Keim- 
lingen anderer Pfianzen den Weg zum Licht frei. Die jungen Kiefern 
beginnen zu kiimmern, Faulbaum, Birke und Weide halten sich „iiber 
Wasser“ . Auf den Bulten siedelt sich das Heidekraut an. Dazu finden 
sich Sumpf- und Moorpflanzen und besonders das Torfmoos ein. Wo 
dieses Moos an recht nassen Stellen heimisch wird, wo Wollgras 
(Eriophorum), Steifer Widerton (Polytrichum strictum) und Sonnentau



91

(Drosera rotundifolia) ihm Gesellschaft leisten, da sind wir an der 
Grenze zwischen Wald und Moor angelangt. Die geringe Ausbreitung 
des Torfes aber in unsren Waldern laOt seine waldfeindliche Wirkung 
nicht klar erkennen.

A u fn ah m e6 : S a u e rk le e -F a c ie s .
Bessere Bodenverhaltnisse (Lehmbeimischung zum Buntsandstein) 

und ein gunstiger Wasserhaushalt werden durch das Vorkommen 
des Sauerklees ((halis acetosella) gekennzeichnet. Die Strauchschicht 
ist hier gut entwickelt. Unter ihr kann sich Oxalis ungestort ausbreiten, 
wahrend aufierhalb zahlreicheGraser und Arten des Eichen-Hainbuchen- 
und Buchenwaldes (Aticmonc nemorosa, S łellw ia hohstea. Galium sił- 
raticum, Ranuuculus nemorosus) auftreten und damit einen Ubergang 
zu den genannten Waldformen andeuten.

2. In itia ls ta d iu m  des E ichen-B irkenw a ld es.
Hang auf Buntsandstein zwischen Ackern und Wiesen bei Wernges 

(Heidberg), Hóhe 340 m, Neigg. 3o0N, trocken, Birke 
8 m hoch, 30 Jahre alt.

A. Baum sch icht:
4 Betula rerrucosa 
2 Popuhus tremula
2 Pinus silrestris
1 (juercus robur 

+  Fagus sihatica 
+  Salix raprea 
+  Salix cinerea
+  Carpinus betulus 
+  Sorlms aucuparia 
+  Rhamaus Frangula 
+  Primus spinosa 
+  Corylus arellana 
+  Rybus idacus 
+  R . spec.

B. K rau tsch ich t:
3 Yaccinium m yrtillus
2 Calhma rulgaris

2 A ir a flexuosa
1 Agrostis milgaris
1 Festuca ovina 

+  Nardus stricta 
+  Luzula albida
+  Solidago uirgaurea 
+  Melampyrum pratense 
+  Yeronica officinalis 
4- Ilieracium umbellałum 
+  II. pilosella 
+  Genista tinctoria 
+  G. germanica 
+  Rlatantkera bifolia

C. M oossch icht:
3 Hylocomium splendens
2 Hypnum Schreberi
+  Hylocondutn sąuarrosum 
+  Sclcropodium purum

Der Hang, der weder zu Ackerland noch zur Wiese geeignet ist, 
blieb seit der Feldbereinigung um die Jahrhundertwende unbebaut 
sich selbst iiberlassen. Die Entwicklung und Zusammensetzung seiner 
Baum- und Strauchschicht deutet auf den Eichen-Birkenwald hin, in 
dem sich jedoch die Kiefer aus dem angrenzenden Wald eingenistet 
hat. Die Birken werden durch jahrliches Beschneiden (Besenreiser) 
an der Entwicklung behindert, beherrschen aber trotzdem das Bild.

12*
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XVI. D er kiinstliche F ich ten w ald .

Aufnahme i : Pfingstweide, Revier Ziegenberg, Basalt, Hóhe 390 m, 
Neigg. 5°NW, 1200 qm, 90% bedeckt, Fichten 35 m 
hoch, dm 30 cm, Abstd. 7 m, abtriebreif, KronenschluO 
6/10; Boden */2 cm unver\vitterte Nadelstreu, 2 cm 
schwarzer Humus, 30 cm graubraune Basaltverwitterung 
mit EisenschuC, feinkriimelig, darunter steiniger Boden.

2. H. 35
Aufnahme 2: Schwarzborn, Kalk, Hóhe 390 m, Neigg. 5° O, 800 qm, 

io o °/0 bedeckt, Baume wie bei i, Kronenschlufi 5/10; 
Boden: l/2 cm Nadelstreu, 4 cm Humus, darunter tief- 
griindige gelbbraune Kalkverwitterungserde. 10. 7. 33.

Aufnahme 3: Ringberg bei Sassen, Buntsandstein, Hóhe 380 m, Neigg.
lO°SW, 200 qm, 6o°/0 bedeckt; Fichten 23 m hoch, 
Kronenschluft 8/l0; Boden: 3—4 cm unverwitt. Nadel
streu, 2 cm schwarzbrauner Humus, dann Bleichsand.

24. 8. 35.
Aufnahme 4: Steinberg, Buntsandstein, Hóhe 370 m, Neigg. 3O0N, 

800 qm, 90% bedeckt; Fichten 30 m hoch, schlank, 
KronenschlufŚ 8/10; Boden wie bei 3. 24. 8. 35.

A rte n lis te  32.

A. B a u m sc h ic h t : C. K rau tsch icht:
I II III IV a) A rten  des B u ch en w ald es:

Picea ezcelsa
I II III IV

5 3-4 5 5 Lactuea m aralis 2 1
Larix curopaea 
Pinus sil vestris

+
4 -

Elym us europaeiis 
Festuca gigantea

4  2
4- 1

Fagus sihatica + Pou ncmoralis +  1
B. S trau ch s chicht Anemone ncmorosa +  1

Asperula odorata -i— h
Sumbucm raremosa 3 + Aspidium filiz  mas +  +
Rubus idacus 2 3 Actaea spicata +  +
Picea ezcelsa + + Epilobium montan. +  +
Salix caprea + ° Viola sileatica 4  +
Prim us spinosa + ° Fagus silr. (Keim) 4  +
Acer pseudoplatanns + 'Melica uniflora +
Cornus sanguinca + Gemn urbanum +
Córylus avellana + Circaea lułetiana +
Carpinns betulus + Galeobdolmi luteum 4
Daphne mezereum + Paris ąuudrifolia +
Fagas silraf ica + Phyteuma nigra +
Fraxinus excelsior + Stachys silvatira +
Hedera heli z + Scrophularia nodma +
Lonicera zylostcum 
Sambucus nigra

4
+ b) S a u re z e ig e r ;

Solanum didcamara + A ir a flezuosa + 1 +
Rhamnus frangula + Yacciniiim, m yrtillus + + °
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I II III IV
Lian/a aibida + I + °
Aspidium spinul. I +
Picea czc. (Keim) + +
Agrosfis vulgaris + +
Ver oni ca officinalis +
Holcią moliis +
Smiłacina bifolia +

c) R e st :

Ozalis acetosella 3 2
Frayaria resca 2 I
Athyr. filix  femina + +
Epilob. angustifol. + ° +
Ilieracium  silvatie. + +
Urłica dioica +  +
Aira raespitosa +  +
Cirsium palustre 4- 4-
Słellaria media + +
Quercns, Keimling +  +
Słellaria idiginosa 1
Galeopsis tetrahił i
Phegopt. dryopteris +
Galium rotundif. +
Senecio Fuchsii +
Juncus conglomer. +
J .  effusus +
Cares leporina +
Galium erecłnm +
Geranium robert. +
Holcne (miału* +
Bamniculus repens +
Bmnex acetosa +
Verouica chamaedr. +
Cerastium tririale, +
Lappa major +
Aloprcurus pratensis
Dac.tylis glomcrata +

I II III IV
Brunella rulgaris +
Brachypod. silvat. 2
Oirsium lanccolatum +
Crepis paludosa +
Carer, remota +
Equisetum silratic. +
Galimn aparine +
Hypcricum perforat. +
Senecio silvaticus +
Tussilago farfara +
Bolypodium mdgare +
Picea ezcelsa +
Monotropa hypopitys +

D. M oossch icht:

Hypnum cupressif. i +  2 +
Hylocomium, splend. +  +  +  +
Dicranum scoparium +  2 1
Scleropodium purum  +  1 1
Hypnuvi Schreberi 2 1
Thuidium łamarisc. 1 +
Mniutn affinc, 1 +
Hylocomium loreton 2 4
Lophocolea bidentata +  +
Eurhynch. striatum  3 1
CatJuirineu undulata 1 +
Le/ucobryum glaucum +  +
Plngioch. asplen. 2
Mastigobr. łrilob. 1
Eurhynch. słrigosum  +
Plngioth. sihat. + 
Polytrickum formos. +
Webera nułans +
Polytrichum pilif. +
Polytrickum junip. +
Bphagnum aeutifolium +
Mnium hornum +

Wie der Kiefer-, so ist auch der Fichtenwald in unsrer Gegend 
ein Produkt der Forstwirtschaft. Seit etwa 200 Jahren wird die Fichte 
bei uns kultiviert, seit 100 Jahren haufiger angepflanzt. Im allgemeinen 
sind jedoch ihre Bestanae klein und reichen an diejenigen der Kiefer 
und Buche nicht heran. Ais Einsprengling findet man die Fichte auch 
im Kiefernwald.

Zwei Faktoren bestimmen neben dem Untergrund die Zusammen- 
setzung der Bodenflora im Fichtenwald in der Hauptsache: der Licht- 
mangel, bedingt durch die starkę Schattenwirkung der immergriinen 
Fichte, und die versauernde Wirkung der Nadelstreu auf den Boden. 
Jungę Fichtenschlage sind darum ganz vegetationslos. Sobald jedoch
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der Kronenschlufi gelockert wird und Lichtflecke am Boden erscheinen, 
dann werden diese Stellen sofort von Moosen besetzt, die in Bezug auf 
Licht- und BodenverhaltnisseauchhieralsPioniere derhóheren Pflanzen 
auftreten. Auf Basalt und Kalk hat sich in alteren Bestanden eine statt- 
liche Zahl der die Bodenfiora der Laubwalder bestimmenden Arten 
eingefunden. Zu ihnen treten einige Saurezeiger. Die Strauchschicht 
ist ailgemein ganz besonders abhangig vom LichtgenuO und dem 
Feuchtigkeitsgrad des Bodens. Der Traubenholunder (Sambucus race- 
mosa) und die Himbeere vermógen den Schatten am besten zu ertragen 
und wagen sich deshalb am weitesten in diesen Wald hinein.

Auf dem nahrstoffarmen und trockneren Boden des Buntsandsteins 
dagegen fehlt die Strauchschicht vollstandig. Die Feldschicht ist ganz- 
lich verarmt, nur saureliebende Arten kónnen existieren. Aira flexnosa 
erscheint vielfach steril, Vacciniinn myrtillus mit herabgesetzter Vitalitat. 
Nur den Moosen gelingt es in kiihler Nordlage oft, den Boden in ge- 
schlossenem Rasen zu uberziehen.

Die in der Literatur vielfach zum Ausdruck gebrachte Einteilung 
in einen Ozalis-Typ auf besseren und einen M yrtillus-Typ auf weniger 
guten Boden kann auch fiir unsre Verhaltnisse gelten, da die Artenliste 
dies unmittelbar zeigt.

K a  p i t e l  III.

D ie  g e s c h i i t z te n  P f la n z e n  u n s e r e r  G e g e n d .
Durch das Naturschutzgesetz vom 28. Juni 1935 und die mannig- 

fachen Forderungen, die der Naturschutz im Dritten Reich erfahrt, kann 
erwartet werden, dafi manche bedrohte Pflanze und Pflanzengesellschaft 
unserer Gegend der Nachwelt erhalten bleiben.

Auf Grund der Naturschutzverordnung vom 18. Marz 1936 und 
des dazugehorigen Runderlasses des Reichsforstmeisters und des 
PreuOischen Landesforstmeisters vom 20. April 1936 erstreckt sich 
u. a. der Pflanzenschutz in der hiesigen Gegend auf folgende wild- 
wachsenden Arten.
A. Vollkommen geschiitzte Pflanzenarten, die weder beschadigt, noch 

von ihrem Standort entfernt werden diirfen (§ 4):
1. Turkenbund, Lilium  martagon L.
2. Waldvogelein, Cephalanthera.
3. Kuckucksblume, Platantliera.
4. GrofAes Windroschen, Anemone silrestris L.
5. Seidelbast, Daphne mezerenm L.
6. Gefranster Enzian, Gentianu ciliata L.

B. Teilweise geschiitzte Pflanzenarten, dereń unterirdischen Teile 
(Wurzelstócke, Zwiebeln) oder dereń Rosetten nicht beschadigt oder 
von ihrem Standort entfernt werden diirfen (§ 5):

1. Maiglóckchen, ('onm llaria mnjalis L.
2. Groftes Schneeglockchen, Leucoium vernum L.
3. Himmelsschliissel, Primula, alle einheimischen Arten.
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C. Sammeln von Pflanzen (§ 9):
Die folgenden Arten diirfen zum Sammeln fur den Handel oder fur 
gewerbliche Zwecke nicht freigegeben werden:

1. Rippenfarn, Blechnum spicant (L) Smith.
2. Schlangenmoos, Barlapp, Lycopodmm, alle einheimischen 

Arten.
3. Eibe, Taxus baccała L.
4. Wacholder, Juniperus commmńs L., mit Ausnahme der 

Beeren.
5. Grofies Schneeglockchen, Marzenbecher, Leucoium uer- 

num L.
6. Handelwurz, Gymnadenia, alle einheimischen Arten.
7. Knabenkraut, Orchis, alle einheimischen Arten.
8. Trollblume, Trollius europacus L.
9. Eisenhut, Aconitum, alle einheimischen Arten.

IO. Leberblurnchen, Tlepntim trilobata Gil.
u .  Sonnentau, Drosera, alle einheimischen Arten.
12. Bergwohlverleih, Anrica monłana L.
13. Stengellose Eberwurz, Silber- oder Wetterdistel, Car lina 

acaulis L.
D. Schmuckreisig (§§ IO, 11):

Es ist verboten, von Baumen oder Strauchern in Waldern, Ge- 
buschen oder an Hecken Schmuckreisig unbefugt zu enłnehmen, 
gleichgiiltig, ob im einzelnen Fali ein wirtschaftlicher Schaden ent- 
steht oder nicht.

Ais besonders gefahrdet in unserem Gebiet kónnen angesehen 
werden: die T ro llb lu m e und das GroOe Schn eeglockchen , dereń 
Bliiten massenhaft zu Straufien gepfliickt werden, sowie die A rn ika, 
die um die Blutezeit ebenfalls von der Bevólkerung eifrig zu Heilzwecken 
gesammelt wird. Ebenso werden die geringen Bestande der P reiiJel- 
beere ais Schmuckreisig gezehntet.
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Verzeidinis der Tafeln:

I. Oberer Sassener Teich: Beispiel einer Verlandung.
II. Trollius ewropaeus — Trollblume. — Centaur ca montana — 

Berg-Flockenblume.
III. Aconitum Lycoctonum — Gelber Eisenhut. — Leucomm 

vemum  — GroBes Schneeglóckchen.
IV. Anemone siluestris — Grofies Windroschen. — Carlina 

aeaulis — Stengellose Wetter- oder Silberdistel. Miiser 
Kalkberg.

V. Arnica montana — Berg-Wohlverleih,Heidberg beiWernges.— 
Sarothamnus scoparius — Besenginster.

VI. Alter Eichen-Hutewald auf dem Hainig bei LauterbaCh. — 
Urwald am Taufstein (Vogelsberg), Buchen in der Kampfzone.

VII. Kiefernwald mit Adlerfarn bei Wernges. — Blechnum spicant 
— Rippenfarn, Ochsenkopf bei Sassen.

VIII. Bilskuppe bei Maar, Halbtrockenrasen mit Wacholder und 
Kiefernwald auf Basalt. — Halbtrockenrasen mit Wacholder 
(im Winter), Nordhang, Maarer Kalkberg.

Berichtigungen:

Seite 6 Zeile 31 v. 0. lies: atlantisch
II IO >1 9 11 11 11 - LóBlehm
II 15 II 4 11 11 11 • Cirsium
II 22 II 3 „  u. „ : Bwago
II 7 1 11 l 7 n 11 - Stellaria nennmum
II 73 II 18 „  U. „ : Hypericuni perforaturn
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Pfl an zenv erzeidinis
(lateinisch — deutsch).

Acer cumpestre 
A. platanoides 
A. pseudoplatanus 
Achillea millefolium  
A. pturmiea 
Aconitnrn 
Acorus crdannts 
Actaen spica ta 
Adom utoschatellina 
A ego podia ni podagra/ i  a 
Ac tkam cynapiuni 
Agrimonia eupatoria 
 ̂Igro pyra m rani mim 

A. repcns
Agrosiemnm gilkago
Agrostis
Aira
Ąjuya
Alckemilla
Alisma piat dago
Alliaria offidnalis
Alitum ursiimm
A. durnie
Alntts ghdinosa
A. incana
A lopecarus geniculains 
A. prałends 
Alyssum ealycinum  
Anagallis arrensis 
Anek asa offidnalis 
Anennrne nemorosn 
A. pnlsatilla 
A. ran antuloidcs 
A. silrestris 
A ttgel i ca sil rrsfns 
A utkcniis arrensis 
A. tinrłoria
A nikomu thnin odoratnm 
. 1 nf.hr/srns silrrstris 
AnthylUs ruhteraria 
Anfirrki/mm oronlinm 
Arenaria ser pyli i folia 
Arnica mo/dana

Feldahorn
Spitzahorn
Bergahorn
Schafgarbe
Bertramsgarbe
Eisenhut
Kai mus
Christophskraut
Moschuskraut
GeiBfuB, Giersch.
Hundspetersilie
Odermennig
Hundsquecke
Kriechende Quecke
Kornrade
Straufigras
Schmiele
Giinsel
Frauenmantel
Froschlóffel
Knoblauchsrauke
Barenlauch
Weinbergslauch
Schwarzerle
Grauerle
Geknieter Fuchsschwanz
Wiesen-Fuchsschwanz
Kelch-Schildkraut
Acker-Gauchheil
Echte Ochsenzunge
Buschwindroschen
Kiichenschelle
Gelbes Windróschen
Wald-Windróschen
Wald-Brustwurz
Acker-Hundskamille
Farber-Hundskamille
Ruchgras
Waldkerbel
Wundklee
F  eld-Lowenmaul
Ouendel-Sandkraut
BergwohIverleih

Fedde, Rep. Beih. C X I1. 13



Arrhenathcrum elatius 
Artemisia mdyaris 
Arum maculatnm 
Asarum europacum 
Aspenda cynonchica 
A. odo rata 
Aspidium filir. mas 
A. monianum 
A. spimdosnm 
Asplenium trickomanes 
Astragahis glycyphyllos 
Athyrium fd ix  familia 
A tripler pałałam  
Atropa belladonna 
Arena

Glatthafer
Gemeiner Beifufi
Aronstab
Haselwurz
Hiigelmeier
Waldmeister
Wurmfarn
Berg-Schildfarn
Dorniger Sch.
Frauenhaarfarn, Streifenfarn 
Barenschote
Frauenfarn, weibl. Milzfarn 
Ausgebreitete Melde 
Tollkirsche 
Hafer

Balio ta niyra 
Barbaraea mdyaris 
Bellis perennis 
Ber ula anyusti,folia 
Betoniea officinalis 
Betain 
Bidens
Blechnum spicanł 
Bra.ehypodium 
Brixa media 
Bromus 
Brunei la
Buto mus nmbellatus

Schwarznessel, Gottesvergefi
Barbenkraut, Winterkresse
Gansebliimchen
Schmalblattg. Berle
Betonie
Birke
Zweizahn, Wasserdost
Rippenfarn
Zwenke
Zittergras
Trespe
Brunelle, Braunelle 
Schwanenblume, Blumenbinse

Calamagrnstis 
Calamintha acinos 
Callitriche 
Calluna vulyaris 
Caltha palustris 
Camelina satira 
Campamda
Capsdla bursa pastoris 
Cardamine amara 
C. impatiens 
C. pmtensis 
Carduns 
Carex
Carlina, vul.ya.ris 
Carpinus hetulus 
Carum carri 
Caucalis daucoides 
Centaurea cyanus 
C. jacea 
C. scabiosa 
C. nemoralis

Reitgras, Schilfgras 
Bergąuendel, Bergthymian 
Wasserstern 
Heidekraut
Sumpfdotterblume, Schmirgel
Saatdotter
Glockenblume
Hirtentaschel, Taschelkraut
Bitteres Schaumkraut
Spring-Schaumkraut
Wiesen-Schaumkraut
Distel
Segge
Gemeine Eberwurz (Wetterdiste!)
Hainbuche
Kiimmel
Haftdolde
Kornblume
Wiesen-Flockenblume
Skabiosen-Fl.
Hain-Flockenblume
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Cephalanthera
Cerastium
Chaerophyllum hirsutum 
Ch. łemulum 
Ckelidonium majus 
Chcnopodiam album 
Ch. bonus Henricus 
C 'krysan the m u m leucun łhern. 
( 'hrysosplenium 
Cichorium inłybus 
Oircuea 
( irsium
Clinopodium mlgare 
( 'olchicuin uutumnale 
Comarum palitstre 
ConraUnriu majalis 
C. polt/gonatum 
Conrolrulus arreusis
C. sepiurn 
Coruus sanguinea 
Corgdalis solida 
Corylus arellana 
Crataegus oxyacantha 
('repis
Cuscuta europaca 
Cynoglossmn officinale 
Cynomrus cristatus 
Cgperns fuscus 
Cystopteris fragilis

Dactylis glomerata 
Daphne mezereum 
Dauetts carota 
Delphiniam consolida 
Dentaria Imlbifera 
Diantlms carthusianorum
D. deltoidcs 
Dipsaeus sili cster 
Draba rema 
Drosera rotundifolia

Echu nu rulyare 
Elym us europaeus 
Epilobiuni 
Egipaetis 
Eguisełum  
Ericn tc.tralix 
Eriycron acer
E . canadonsis 
Eriophurum  
Erodimn cicutarinm

Waldvóglein
Hornkraut
Rauher Kalberkropf
Taumelkerbel
Schóllkraut
WeiGer GansefuG
Guter Heinrich
Wucherblume, Margaretenbl.
Milzkraut
Wegwarte, wilde Zichorie
Hexenkraut
Di stel
Wirbeldost
Herbstzeitlose
Blutauge
Maiblume, Maiglóckchen
Salomonssiegel
Ackerwinde
Zaunwinde
Roter Hartriegel
Knolliger Lerchensporn
HaselnuG
Gemeiner WeiGdorn, Hagedom
Pippau, Grundfeste
Kleeseide
Hundszunge
Kammgras
Braun es Cypergras
Blasenfarn

Knaulgras 
Seidelbast 
Wilde Mohre 
Acker-Rittersporn 
Knollentragende Zahnwurz 
Karthauser Nelke 
Heidenelke, Steinnelke 
Karde
Hungerbliimchen 
Rundblattg. Sonnentau

Natterkopf, Stolzer Heinrich
Waldhaargerste
Weidenróschen
Sumpfwurz
Schachtelhalm
Glockenheide
Scharfes Berufskraut
Kanadisches B.
Wollgras
Reiherschnabel

13'
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Eryngium  campestre Feld-Mannstreu
Erythraea centaur tum Tausendguldenkraut
Euphorbia Wolfsmilch
Euphrasia Awgentrost
Eronymus europom Pfaffenhiitchen

Fayus silratica Rotbuche
Falcaria ririn i Sichelmóhre
Festuca Schwingel
Filago arccnsis Acker-Filzkraut
Frayaria resca Erdbeere
F . mriclis Knackelbeere
Fraxinus ezcelsior Esche
Fnmciria ofjieinalis Echter Erdrauch

Gagea Goldstern
Galeobdolon lutcum Goldnessel
Galeopsis Hohlzahn
Galium Labkraut
Genista germanica Deutscher Ginster
G. tinctoria Farber-Ginster
Gentiana ciliata Fransen-Enzian
G. germanica Deutscher Enzian
Geranium Storchschnabel
Genui ricale Bach-Nelkenwurz
G. urbamim Echte Nelkenwurz
Glechoma hcderacrum Gundermann
Glyceria fhdtans Flutendes Siifigras
Gnaphalium dioicum Katzenpfotchen
G. uliginosum Sumpf-Ruhrkraut
Goodyera repens Mooswurz

Hedera helix Efeu
Hcleocharis palnstris Sumpfsimse
Helianthemum chainaecistus Sonnenróschen
Heracleum sphondyliutn Barenklau
Hicracium Habichtskraut
Holcus Honiggras
Humulus lupulus Hopfen
Hyoscyamus nigcr Bilsenkraut
Hypericum Johanniskraut
Hypochoeris Ferkelkraut

Impatiens noli tangere Ruhr-mich-nicht-an
Inula eony;, a. Durrwurz
Ir  is pseudacorns Schwertlilie
Jasione montana Bergheilkraut
Juncus Binse
Juniperus communis Wacholder

Knautia arrensis Ackerknautie
Koelcria, cristata Kammschmiele
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Lactuca muralis 
L . scariola 
Lamium
Lampsana commmiis 
Lappa
Larix europom 
Lathyrus 
Lem na 
Ijeontodon 
Leonurus cardiaca 
Lepidium campestre 
Leucoium rernmn 
IAgustrmn ndgare 
Lilium  m ariagon 
Lin  aria minor 
L. vulgaris 
Linum. cathartie.inn 
L. perenne 
Listera orata 
Lithospermum arrensr 
Lolium multiforum  
L. perenne
Jjonicern perielymennm
L. xglosteum
Lotus
Luzula albida 
L . campestris 
L . pilosa
Lychnis fo s cnculi 
L. eiscaria 
Lycopodium 
Lycopsis arrensis 
Lyeopus curopaeus 
Lysimachia n urn mul aria
L . rulgaris 
Lythrum salicaria
Malarii imn aąnntiru m 
Malm
Matriearia chainomilla
M. discoidcs 
M. inodora 
Medicago
Melampyrnm arrense 
M. pratense 
Mclandryum 
Melisa 
M eli lotus 
Mentha aąuatica 
M. arrensis 
M. si.lrestris

Mauerlattich
Wilder Lattich
Taubnessel
Rainkohl, Hasenkohl
Klette
Larche
Platterbse
Wasserlinse
Lówenzahn
Herzgespann
Feldkresse
Fruhlings-Knotenblume
Gemeiner Liguster
Tiirkenbund
Kleines Lówenmaul
Gem. Lówenmaul, Frauenflachs
Purgierlein
Ausdauernder Lein
Zw-eiblatt
Acker-Steinsame
Italienisches Raigtas
Englisches Raigras
Deutsches GeiOblatt
Heckenkirsche
Schotenklee
Weifie Hainmarbel
Hasenbrot
Behaarte Hainsimse
Kuckuckslichtnelke
Pechnelke
Barlapp
Acker-Krummhals
Wolfstrapp
Pfennigkraut
Felberich
Gem. Weiderich
Wasserdarm
Malve
Echte Kamille 
Strahllose Kamille 
Geruchlose Kamille 
Schneckenklee 
Acker-Wachtelweizen 
Wiesen-W.
Lichtnelke
Perlgras
Stein-(Honig-)klee 
Wasserminze 
Ackerminze 
Wilde Minze



Menyanthes trifóliata 
Mercurialis 
M ilium effusum 
Moehringia łrinerińa 
Moenchia erecta 
Molinia coerulea 
Monotropa hypopitys 
Montia rindaris 
Myosotis
Myosurus m i ni m us 
Myriophyllum r.ertkillatum

Nardtts stricta 
liaslurtium  amphibium 
Heottia uidns ans 
Nuphar Inłeum

Onobrychis satira 
Onouis
Opldoglossnm r.ulgatum 
(JrcJtis
Oxalis acetosella

Paparer arge monę 
P. dubium 
P. rliocas 
Paris y uadrifolia 
Parnassia palustris 
Pedicularis 
Peplis por lula 
Petasiłcs officinalis 
Pfta laris arundinacea 
Phegopteris dryopteris 
Phi cum
Phagndtes communis 
Phglcuma 
Picea ercelsa 
P. sitchensis 
Picris hirracioides 
Ptmpinella magna 
P. saxi fraga 
Pinus silreslris 
Pirola
Pirus communis 
Pluntago lanceolata 
P. major 
P. media
Pbitanthera bi,folia 
Poa
Polygala
Polygonum amphibium

Fieberklee
Bingelkraut
Flattergras
Dreinervige Móhringie 
Aufrechte Monchie 
Pfeifengras 
Fichtenspargel 
Bach-Montie 
VergiGmeinnicht 
Mauseschwanzchen 
Quirlblattg. Tausendblatt

Borstengras
Brunnenkresse
Nestwurz
Gelbe Seerose, Mummel

Esparsette
Hauhechel
Natterzunge
Knabenkraut
Sauerklee

Sandmohn
Zweifelhafter Mohn
Klatschmohn
Einbeere
Sumpf-Herzblatt
Lausekraut
Bachburgel
Gemeine Pestwurz
Rohrglanzgras
Eichenfarn
Lieschgras
Schilfrohr
Teufelskralle
Fichte
Sitkafichte
Bitterkraut
GroGe Biebernelle
Kleine B.
Kiefer
Wintergriin
Wilder Birnbaum
Spitzwegerich
GroGer Wegerich
Mittlerer Wegerich
Berghyazinthe
Rispengras
Kreuzblume <*
Ortswechselnder Knoterich
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Polygonum ariculare 
P. bis tor ta 
P. conrolwdus 
P. hydropiper 
P. lapathifolium  
P. persicaria 
Polypodium ndgare 
Popnlus nigra 
P. tremnla 
Potamogeton 
PotentUla anserina 
P. argentea 
P. reptans 
P. sterilis 
P. tormentilla 
P. rem a 
Prim a ta ełatior 
P. officinalis 
Primus a n i l i n  
P. cerasus 
P. parias 
P. spinosa 
Pteris aąuitina 
Pulmonaria officinalis

Vogel kn óte ri ch
Wiesenknóterich
Windenknoterich
Wasserpfeffer
Ampferblattg. Knóterich
Flohknóterich
EngelsiiG
Schwarzpappel
Zitterpappel
Laichkraut
Ganse-Fingerkraut
Silber-F.
Kriechendes F.
Taubes F.
Blutwurz
Friihlings-Fingerkraut
Hohe Schliisselblume
Gebrauchliche Sch., Himmel-
SiiCkirsche [schliissel
Sauerkirsche
Traubenkirsche
Schlehdorn
Adlerfarn
Gebrauchl. Lungenkraut

Quercus robur 
Q. sessilis

Stieleiche
Traubeneiche

Ranuncutns
Paplian as raplum istru ni 
Rhantaiis cathartica 
R. fraagala 
Rhinaatlnis minor 
Ribes nigrum 
Rosa canina 
R. rnbiginosa 
Rubns caesins 
R . idacns 
R . sa.rafilis 
Rnme.r acetosa 
R . aeetosclla 
R. aąuaticns 
R. crispus
R . sanguinens

Rag i na procumbens 
S a lir alba
S. amggdalina 
S. aurita
S. caprea 
S. cinerra

HahnenfuR
Hederich
Kreuzdorn
Faulbaum
Kleiner Klappertopf
Schwarze Johannisbeere, Kakel-
Hundsrose [beere
Weinrose
Kratzbeere
Himbeere
Felsenbeere
Wiesenampfer
Kleiner Sauerampfer
Wasserampfer
Halber Gaili
Hainampfer

Niederliegendes Mastkraut
Weifie Weide
Mandelweide
Ohrchenweide
Salweide
Grauweide



S a ld  fragilis 
S. purpurea 
S. regens 
S. dm inalis 
Salvia pratensis 
S. verticillata 
Sambncns nigra 
S. raeemosa 
Sanguisorba minor 
S. o ffi dna lis 
Sanicula europaea 
Saro i ha mu us seoparius 
Saxifraga granulatu 
Scabiosa columbaria 
Scandis per ten reneris 
Seirpus lacasłris 
S. silresłris 
Selera ii  t/ms a nnuus 
Scropkulada 
Scutellada galeiiculata 
Seditin acre 
S. album 
S. m ar i  mam 
Selimem carrifolium  
Seneeio 
Setaria riddis 
Sherardia arrensis 
Silene
Sinapis arrensis 
Sisgmbrium  
Smilacina bifolia 
Solanum dulcamara 
S. n i grunt 
Solidago drgaurea 
Sonehus
Sorbus aucnparia 
S. torminalis 
Sparganium  
Spergu/a arrensis 
Spergnlaria ruina 
Spiraea ulinaria 
Stach gs
Słellada graminea 
S. holostea 
S. media 
S. neinorum 
S. uliginosa 
Succisa pratensis 
Sijmphgtam officinale

Gebrechl. Weide
Purpurweide
Kriechweide
Korbweide
Wiesensalbei
Quirlblattrig. Salbei
Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Kleine Pimpernell
Wicsenknopf
Sanikel
Besenginster
Kórniger Steinbrech
Tauben-Skabiose
Venuskamm
Teichbinse
Waldbinse
Jahriger Knaul
Braunwurz
Helmkraut
Mauerpfeffer
WeiBe Fetthenne
Gro Be Fetthenne
Kummelblattrig. Silge
Kreuzkraut
Griiner Fennich
Acker-Sherardie
Leimkraut
Ackersenf
Rauke
Schattenblume 
BittersuCer Nachtschatten 
Schwarzer N.
Goldrute
Gansedistel
Eberesche
Elsbeere
Igelkolben
Acker-Spergel
Roter-Sparkling
MadesiiB, Spierstaude
Ziest
Grasmiere
Sternmiere
Hiihnerdarm
Hainmiere
Sumpfmiere
TeufelsabbiB
Beinwell



Tanacehim m l (jare 
Taraxacmr>
Teesdalia 
Teucrium botrys 
T. scorodonia 
Thesinm prałense 
Thlaspi
Tf/t/mns chamaedrys 
T. serpyllnm  
Ti lia tp a ud ifo  I ia
T. p a n i folia 
Toriiis anlln iscus 
Trayopoyon pratensis 
Trifolitun 
Triglochiit palastre 
Triodia deeambens 
Tri.setym flarescens 
Trolli u a enropaeus 
Tassilago farfara 
Typlm talifolia

Ul was montana 
U? lica dioica
U. nretis

l Tyciu i ani m yrtillus 
ritis idaea 

Val< riana 
Yaleria nella 
I Ter basen ni thapsns 
Yerbena officinalis 
Yeronica
V. beecalnmga 
V. chamaedrys 
Yiburnmn opnlns 
Yicia
V. craeca 
V. sepium 
V. cillnsa 
Yinca minor 
Yiola canina 
r . pa/astris 
V. silratira 
V. tricolor

Moose und F lech ten :

Antitrickia cnrtipendida 
Amblystegium 
Atdocomnium palusłre

Brachy lliecimn

, Rep. Beih. CXH.

Rainfarn
Lowenzahn
Bauernsenf
Trauben-Gamander
Salbeiblattg. Gamander
W iesen-Verm einkraut
Tiischelkraut
Gamander-Thymian
Ouendel-Thymian
Sommerlinde
Winterlinde
Klettenkerbel
W iesen bocksbart
Klee
Sumpf-Dreizack
Niederliegender Dreizahn
Goldhafer
Trollblume
Huflattich
Breitblattg. Rohrkolben

Bergulme 
Grofte Brennessel 
Kleine B.

Heidelbeere, Blaubeere 
P reifielbeere 
Baldrian 
Rapiinzelchen 
Echte Konigskerze 
Eisenkraut 
Ehrenpreis 
Bachbunge
Gamander-Ehrenpreis
Schneeball
Wicke
Vogelwicke
Zaunwicke
Zottenwicke
Kleines Immergriin
Hundsveilchen
Sumpfveilchen
Waldveitchen
Stiefmiitterchen

Herabhangendes Gegenhaar
Stumpfdeckel
Sumpfstreifenfruchtmoos

Kurzbiichse
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B r gum Knotenmoos

Calliergon yiganteum 
Carnp to thecium 
Catharinea undulata 
Ceratodon purpureus 
Chara foetida 
Cirriphgllwu piliferurn 
Cladonia alicontis 
C. córcifer a 
C. fimbriata 
Climaciu tu dendroides 
( 'ornicularia aculeata

Riesen-Schlafmoos
Krummbiichse
Wellenblattg. Katharinenmoos 
Purpurstieliger Hornzahn 
Stinkende Armleuchteralge 
Haartragendes Rankblatt 
Geweihflechte
Beerentragcnde Sanlchenflechte 
Gefranste S.
Baumchenmoos
Hornfleehte

Dicrauella heteroiualla 
Dicranotceisia cirrhata 
Dicraunm
DiIrich mu fle.cicmde 
Drepauorladus

Yerschiedenblattg. Gabelzahnchen 
Gekriiuselte Gabelzahnweisie 
Gabelzahnmoos 
Kruinmstengeliger Haarzahn 
Sichelast

Furhguchium Schónschnabel

Fissi/lrna udiauthioides 
Fonii uniis au tipyretica 
Fu nu riu hygrometrica

Frauenhaarartiger Spaltzahn 
QuelImoos
Wasserempfindliches Drehmoos

Georgia pellucida Vierzahn
Jly/orominm
Hgpuuin crista castrensis 
I i. en pressiformc 
H. ruspidatum 
II. [Calliergon) yiganteum 
Srlrropodimu purutn

Hainmoos
Helmbusch-Lagermoos 
Zypressen-Schlafm oos 
Zugespitztes S. 
Riesen-S.
Remes S.

Leucabrymn glaucuui 
Lophocolea bidentata

WeiBmoos
Zweizahniger Kammkelch

Marchan lin polymorpha 
Mastigobrgnui trilobatum 
ilu  i urn

Viclgestaltige Marchantie 
Dreilappiges Geiftelbirnmoos 
Sternmoos

PeUigera canina 
Philonotis fontana 
Pfagiochila asplenioides 
Plagiothecium 
Polytrirhuni

Hundsflechte
Brunnenmoos
Streifenfamartg. Stutzkelch 
Schiefbuchse 
F  rauenhaar

Ilhacotu i triu m cauescens Graue Zackenmiitze
Sphagnnin Torfmoos
Thmdimn
Tort ula subulata
Ti ich orulca to m en tella

Thujamoos
Pfriemenblattg. Bartmoos 
Filziger Haarkelch

Webera nutans Nickendes Knotenmoos



Fedde, Rep. Beih. CXII. tab. I.

O b e r e r  S a s s e n e r  T e ich : B e i s p ie l  e in e r  V e r la n d u n g .

L e itp fla n z e n  d e r  e in z e ln e n  Z o n e n .

Zonę I : Potamogeton (Laicbkraut) - offene W asserstelle,
„ II : Equisetum  limosum  (Sdilamm Sthaditelhalm), 
r I I I : Carex vesicaria  (Blasensegge),

« „ IV : Phalaris arundinacea (Rohr-GIanzgras),
r V: Scirpus siluaticus (W aldsim se) und Juncus acuti- 

florus  (Spitzbld. Binse),
„ VI: Hecke und Erlenbestand.



p h o t F, Schnełf.

Cent aur na mcm tana - Berg-Flockenblume.



phot. F. Schnelł.

Trollius europaus - Trollblume.
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phot. F. Schnelł.

Aconiturn Lycocłonum  - Gelber Eisenhut.



p h o t F. Schnelł.

Leucoium vevnum  - GroBes Schneeglóckchen.
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Fedde, Rep. Beih. CXII. tab. IV.

phot. F. Schnelf.

Anemone siluestris  - Grofies Windróschen.

phot. F. S chne ll.

Carhna acaulis - Stengellose Wetter- od. Silberdistel. Miiser Kalkberg



phoŁ F. Schnełl.

Arnicd montana Berg-W oh!verleih, Heidberg b. W ernges.



phot. F  S chne '1,
Sarotham nus scoparius- Besenginster.
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Fedde, Rep. Beih. CXII. tab. VI.

Urwald am Taufstein (Vogelsberg), Buchen in der Kampfzone.

phot. F . Schnełł.

Alter Eidten Hutewald auf dem Hainig bei Lauterbach.



Fedde, Rep. Beih. CXII. tab. VII.

phot. F . S chne ll,

Blerhnum spicani - Rippenfarn, Ochsenkopf b. Sassen

phot. F . Schnell.

Kiefernwald mil Adlerfarn am Jagerhaus b. Wernges.



Fedde, Rep. Beih. CXII. tab. VIII.

phot. F . Schnell,

Bilskuppe b. Maar, Halbtrockenrasen mit W adiolder und Kiefernwald auf Basalt.

phot. F- Schnell.

Halbtrockenrasen mit Wacholder (im Winter), Nordhang, Maarer Kalkberg.






