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Einleitung.
Die Arbeiten iiber die flo r is t isch e  Zusam m ensetzung 

n o rd w estd eu tsch er San d h eid egeb iete  nehmen einen grolJen 
Raum ein innerhalb der monographischen Beschreibungen. Ais um- 
fassendste Arbeit ist wohl noch immer die von G raebner 1925 an- 
zusprechen.

Die wenigen soziologischen Untersuchungen, die sich mit den 
nordwestdeutschen Sandheiden befassen, wurden in den meisten Fallen 
in dem sudlichen Teil des nordwestdeutschen Raumes durchgefiihrt. 
Der Anteil der Flechten ist eigenartiger Weise kaum gewiirdigt. Viel- 
fach hat man die flechtenreichen Stadien auf verheideten, trocken- 
gelegten Hochmooren oder in den Sandheiden bewubt von einer 
soziologischen Untersuchung ausgeschlossen, da man in ihnen lediglich 
charakterlose Degradationsstadien desCallunetum sah. In den nordischen, 
baltischen und russischen Landem hat man sich jedoch schon seit 
langem mit der Zusammensetzung der Flechtenheiden beschaftigt 
(vergl. Hult 1881 u. 1887 und Du R ietz 1935)- Durch frdl. Hinweis 
von Prof. Dr. Gam s, Innsbruck, bin ich in der Lagę, weitere dies- 
bezugliche Arbeiten anzufiihren, wie K ihlm an 1890, C ajander 1909, 
H ayren  1914, K u ja la  1926 und Len b erg  1933—35, die sich ins- 
besondere mit lapplandischen, bezw. finnischen Verhaltnissen befassen, 
sowie fur Danemark G allo e  1906—07 und W arm ing 1907—09 und 
fur Belgien M assart 1907, ferner in neuerer Zeit D uvigneaud 1937. 
Der letztere hat zwar keine soziologischen Untersuchungen durch- 
gefuhrt, weist aber auf die Bedeutung der Flechten fur die Beurteilung 
der Heidefrage hin. In Frankreich beschreibt Des A b b a y e s  1935 
einige Flechtenassoziationen aus Heidemooren des Departments Puy 
de Dóme. Fur Nordwestdeutschland beschreibt Jon as 1935 ais Erster 
einige Flechtensoziationen aus den Hochmooren am Hummling. 
Aber erst in neuester Zeit haben T o b le r  und M attick 1938 sich 
systematisch mit den soziologischen Verhaltnissen der Flechtenbestande 
einiger nordwestdeutscher Sandheidegebiete sudlich von Oldenburg 
befafót.

Nach mehrjahrigem Studium von Flechtenstandorten in den 
verschiedensten Heidegebieten (Oldenburg, Ostfriesland, Emsland, 
Liineburger Heide, Sylt und Westkiiste von Jiitland) entschloB ich mich 
zu einer eingehenden soziologischen Bearbeitung einiger nordwest
deutscher Sandheiden. Aber noch ein anderer Umstand war die Ver- 
anlassung, mich mit der pflanzensoziologischen Zusammensetzung der 
Sandheiden zu befassen. Dies ist die rasche Abnahme der Heide- 
fiachen ais Folgę der intensiven KulturmaSnahmen. Die Heide, die 
groften Flachen des nordwestdeutschen Tiefiandes lange Zeit ihr Ge-
Fedde, Rep. Beih. CXVI. 1
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prage gab, hat ihre beherrschende Rolle ausgespielt. Etnę Untersuchung 
der letzten Uberreste ist fur die pflanzengeographische, historische und 
nicht zuletzt auch fur die praktische Beurteilung dieser Gebiete unbedingt 
erforderlich. Eine Reihe der von mir untersuchten Gebiete ist im 
Laufe des Sommers J938 durch Umbruch und Kiesabbau zerstórt. Die 
Vernichtung vieler anderer Sandheideflachen ist nur eine Frage der Zeit.

Die von mir untersuchten Gebiete umfassen das nórdliche Olden
burg, Ostfriesland und das nórdliche Emsland. Von einer Unter
suchung der sudlich von Oldenburg gelegenen „Cladonien-Gebiete“ , 
die durch die Arbeiten von San d sted e  bekannt geworden sind, habe 
ich Abstand genommen. Im Friihjahr 1938 teilte mir Dr. M attick in 
D ahlem  mit, dafl die soziologischen Untersuchungen dieser Gebiete 
durch Prof. Dr. Tob I er und ihn vor dem AbschluB standen.

Im Verlauf meiner 1936 begonnenen Untersuchungen stellte ich 
fest, daG meine soziologischen Befunde sich nur schwer oder garnicht 
in die wenigen, bis dahin beschriebenen Heidegesellschaften einordnen 
lassen. Die von Jon as 1934 beschriebenen Flechtengesellschaften im 
Gebiete des Hummlings wurden in Anlehnung an die schwedische 
Schule von OsvaId und Du R ietz  ais Soziationen bezeichnet. Einzelne 
dieser Soziationen geben einen guten Oberblick iiber die Zusammen- 
setzung verschiedener emslandischer Flechtenbestande. Andere Sozi
ationen sind jedoch zu eng gefaGt, wie beispielsweise die von Jo n as 
1938 erwahnte Cdadmńa-dcstricta-Cctraria-stuppea-Soz.

T iixen  1937 versucht in seiner zusammenfassenden Arbeit iiber 
die nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften einzelne Assoziationen 
und Subassoziationen des Callunetum im Sinne der Montpellier’schen 
Schule herauszustellen. Die Flechten spielen hier jedoch nur die be- 
scheidene Rolle ais Begleitarten. Lediglich bei der Beschreibung der 
Pflanzengesellschaften der freien Sandflachen erwahnt er bei den 
Silbergras-Fluren ein Corynephoretum cladonietosum Tx. (1928) 1937.

Die Tatsache, daC in den verschiedensten Assoziationen und Sub
assoziationen des Callunetum die Flechtenbestande in fast gleicher 
Artenkombination auftreten, macht es erklarlich, dafi man die Flechten 
in den einzelnen Gesellschaften nur ais Begleitarten ohne ókologischen 
Zeigerwert auffafit. Verstandlich ist es auch, wenn die flechtenreichen 
Heidebestande, in denen in derRegel dic fiir die Bestimmung der 
Assoziationen, bezw. Subassoziationen notwendigen „Charaktcrarten“ 
vóllig fehlen, ais charakterlosc Callunastadien anspricht. Ich sah es 
jedoch ais meine Aufgabe an, diese vielfach gemiedenen „charakter- 
losen", flechtenreichen Calluna-Stadien eingehend zu untersuchen. Will 
man sich iiber die Zusammensetzung der Flechtenbestande innerhalb 
der Sandheiden ein klares Bild machen, so ist es unbedingt notwendig, 
dort mit der Untersuchung zu beginnen, wo die Flechten in grófterem 
Ausmafte vorkommen. Wo es móglich war, wurde versucht, auch die 
einzelnen Subassoziationen des Callunetum herauszuarbeiten, in die 
sich die Flechten mosaikartig cingesprengt finden. Schon nach wenigen 
Untersuchungen stellte ich fest, daC es sich innerhalb der Heiden nur 
um wenige Flechtengesellschaften handelte, die unabhangig von den 
Heideassoziationen, in denen sie vorkommen, stets in der gleichen 
Artenkombination auftreten.
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Ein Vergleich der Flechtenbestande der Sandheiden und der ver- 
heideten Hochmoore mit denen derFlechtenkiefernwalder zeigtdeutlich, 
daG es sich im Grunde genommen immer um die gleichen Arten 
handelt, die Bestand bildend auftreten. Ein Unterschied besteht nur 
insofern, ais in den Kiefernwalder die Flechtenbestande infolge 
mangelnder Konkurrenz durch andere Pflanzenarten sich haufig zu aus- 
gedehnten Teppichen zusammenschlieGen. Im Verlauf meiner Unter- 
suchungen kam ich immer mehr zu der Ansicht, daG man die Flechten- 
b estan d e innerhalb  der H eiden ais e igen e V erein e  ansehen 
muG, wie dies H ult, K ih lm an, Cajander u. a. auch erkannt haben. 
Eine Abhangigkeit zu den Zwergstrauchern besteht nur insofern, ais die 
Heidearten durch Bildung einer Rohhumusschicht edaphische Ver- 
haltnisse schaffen, die den humusliebenden Flechtenarten des Kiefern- 
waldes zusagen. Nur in ganz bestimmten Entwicklungsstadien der 
Heide gclingt es den Flechten, sich zu Bestanden zusammenzuschlieGen. 
Lichtliebende Flechtenarten, wie z. B. Cladcmia mitis, Cl. destricła, 
Cl. rerticUlidn v. cerriconris, Carnicularia tenuissima u. a. treten be- 
standbildend nur in Initial- oder Degradationsstadien des Callunetum 
auf. Sie haben nichts mit der Heide zu tun, sondern gehóren in die 
Flechtengesellschaften der freien Sandflachen. Den Flechten ist in den 
Assoziationen und Subassoziationen des Callunetum und des Ericetum 
kein aufbauender Wert zuzuschreiben. Im Gegenteil, iiberall versuchen 
die Flechten die Gemeinschaft, in die sie eingedrungen sind, zu zer- 
storen, um zur Alleinherrschaft zu kommen. Sie hemmen oder ver- 
hindern in vielen Fallen eine Vegetationsklimax und streben zur Bildung 
von Dauergesellschaften.

B rau n -B lan q u et 19 3 1—32 bezeichnet z. B. die Flechtendecke 
der Jurakalkfelsen des Donautales ais Dauergesellschaft. Sie unterstcht 
der Herrschaft bloG ortlich wirkender (Lokal)-Faktoren (Lokalklima, 
besondere Bodenverhaltnisse.). Flechtendauergesellschaften lassen sich 
iiberall beobachten. Es handelt sich hier durchaus nicht immer um 
Felshaftervereine, auch einige der von K r ie g e r  1937 beschriebencn 
Cladonia-milis-Bestande in der Mark Brandenburg oder die von mir 
untersuchten Flechtenbestande im „GroGen Sand“ bei Borger in Humm- 
ling sind ais Dauergesellschaften anzusehen.

Ob ohne menschlichen Eingriff, wie Schaftrift, Heidemahd, Plag- 
genhieb die Heide geniigend Regenerationskraft besitzen wiirde, um 
sich der ausbreitenden Flechtenbestande zu erwehren, ist eine Frage, 
die nicht ein fach zu beantworten ist. Ein Vergleich mit nordischcn 
Heiden ist kaum móglich, da hier einmal andere klimatische Ver- 
haltnisse vorliegen, zum anderen es sich dort um naturliche Heiden 
handelt, wahrend bei uns die Heiden vielfach menschlich bedingt sind 
und ohne dauernden menschlichen EinfluG wieder zur Waldbildung 
schreiten wiirden.

Bei einer soziologischen Beurteilung der Flechtenbestande miissen 
wir immer beriicksichtigen, daG es sich in der Regel nur um mosaik- 
artig verbreitete Assoziationsfragmente oder um einzelne Fazies handelt, 
die uns in der Heide begegnen. Dort, wo innerhalb der Heidebestande 
die Flechten in einzelnen Exemplaren zerstreut wachsend angetroffen 
werden, ist es selbstverstandlich, daG man sie lediglich ais Begleitarten

1'
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innerhalb einer Assoziation, bezw. Subassoziation notiert. Dort, wo 
sich die Flechten aber zu Bestanden mit typischer Artenkombination 
zusammenschlieOen, halte ich es fur richtig, cliese Bestande, auch wenn 
sie nur kleine AusmaGe besitzen, nach Móglichkeit isoliert zu unter- 
suchen. Das Gleiche gilt natiirlich auch fur die Flechtenbestande der 
freien Sandflachen, insbesondere auch fur die flechtenreichen Cori/ne- 
phorus-Bestande.

Ob man, wie G am s 1938 schreibt, mit Du R ietz, L ipm aa u. a. 
die FIechtenvereine ais Sozietaten, die zu ókologischen Reihen an- 
geordnet und in Unionen und Federationen oder Bunden zusammen- 
gefafit werden kónnen, betrachtet, die wiederum in Konsoziationen und 
weiter in Assoziationen und Verbande zusammengefaflt werden, oder 
ob man mit B rau n -B Ian q u et, T u xen  u. a. die Assoziation ais die 
grundlegende Einheit ansieht, ist fur die Untersuchungen nicht das 
Entscheidende. Der Satz von A lechin 1926: „Es ist ja im gewissen 
Sinne eineSachedesindividuelien Geschmacks, wasunter einer Pfianzen- 
gesellschaft verstanden werden kann“ , bewahrheitet sich besonders, wenn 
man einmal in der Literatur die verschiedenen Beschreibungen der 
Cornicitlaria-reichen CorynepJiorus-Stadien durchliest. (Sern ander 
1925, T itxen 1928, Behm ann 1930, S te ffen s 1931, K rieger 1937, 
T iixen  1937, T o b le r  u. M attick  1938). K rie g er  1937 beschreibt 
fiinf verschiedene Flechtenassoziationen, die sich im Grunde genommen 
alle in das Corynephoretum cladonietosum Tiixen (1928) 1937 e'n* 
reihen lieflen.

Auswertung pflanzensoziologischer Untersuchungen fur die Praxis.

Ich bin der Uberzeugung, daft sich die pflanzensoziologischen 
Erkenntnisse in lichenologischer Beziehung auch fur die Praxis, ins
besondere fur die Forstwirtschaft, auswerten lassen. Allerdings mussen 
noch eine Reihe von Vorarbeiten geleistet werden. So ist die Frage, 
inwieweit edaphische Faktoren bei dem Vorkommen bestimmter Flech- 
tenarten eine Rolle spielen, noch recht ungentigend geklart. Vor- 
arbeiten wurden auch hier geleistet, so von Behm ann 1930, M attick 
1932, D es A b b a y e s  1935 und K rie g e r  1937 iiber pH-Messungen 
bei Standorten verschiedener Flechtenarten. Die Erforschungen mikro- 
klimatischer und biotischer Faktoren ist meiner Ansieht nach ebenso 
wichtig. Gerade fur die Beurteilung der kleinklimatischen Verhaltnisse 
gewisser Gebiete werden die Flechten gute Dienste erweisen kónnen, 
spez. was die hygrische Seite des Klimas anbetrifft. Der gleichen An- 
sicht ist D egeliu s (in litt.). Fur die Beurtcilungen der ganzen Fragen 
sind auch Lichtmessungen an Flechtenstandorten wichtig, wie sie 
K rie g e r  1937 mit Hilfe eines „Elektro-Bewi“ durchgefiihrt hat.

Die Auswertung einzelner Flechtenvorkommen ais Klimaindika- 
toren hangt eng mit der Frage der Verarmung der Flechtenflora ais 
Folgę der zunehmenden KulturmaCnahmen zusammen. Eine Ver- 
armung unserer Flechtenflora ist von den vcrschiedensten Autoren 
festgestellt (vergl. M attick 1937). Mit Recht betont Erich sen  1928, 
dafl erst durch die Siedlungstatigkeit des Menschen fiir viele Flechten
arten Daseinsmóglichkeiten geschaffen werden. Wic wir eingangs
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betonten, hat die Heide ihre beherrschende Rolle ausgespiełt; das be- 
deutet naturgemafi auch eine Abnahme der Strauchfiechtenbestande. 
Die Frage, inwieweit die Heide in gewissen Gebieten ais naturliche 
Landschaftsform aufzufassen ist, wollen wir unbei iicksichtigt lassen. 
Fest steht, daB erst durch den Eingriff des Menschen in die Eandschaft 
weite Gebiete der Verheidung anheimfielen.

Wenn man in den Dórfern und Kleinstadten der deutschen Nord- 
seekiiste den Flechtenreichtum auf Mauerwerk der Hauser, Ein- 
fassungsmauern (z. B. Varel), oder wenn man die flechtenbewachsenen 
Steinpackungen an der Kiiste (z. B. Dangast am Jadebusen) sieht, wenn 
man ferner die mit Flechten dichtbesiedelten Ulmen, Eichen und 
Eschen an den LandstraBen betrachtet, so fragt man sich unwillkiirlich, 
ob dieser Flechtenreichtum auch ohne die Anwesenheit des Menschen 
in diesen Gebieten vorhanden ware. Ich mochte dies bezweifeln.

Der Reichtum an Strauchflechten auf den entwasserten und ver- 
heideten Hochmooren Oldenburgs, Ostfrieslands und des Emsłandes 
ist wesentlich groBer, ais auf den nassen KolkkompIexen der Esterweger 
Dose, dem letzten noch „lebcnden Hochmoor" Nordwestdeutschlands. 
Vergleichen wir weiter die Flechtenbestande der groBen Sandaus- 
wehungen im Gebiet mit denen der aufgeforsteten Flugsandfelder und 
Binnendiinen, z. B. Holle-Sand i. Ostfriesl., Osenberge im sudl. Oldbg., so 
stellen wir fest, daB nicht nur die Artenzahl, sondem auch die flachenmaBige 
Ausbreitung durch den menschlichen Eingriff des Aufforstens wesentlich 
vergro8ert wurde. Bei der flachenmaBigen Vergrofierung der Flechten
bestande handelt es sich vor\viegend um eine Arealvergró8erung der 
schon in den Sandheiden vorhandenen Flechtengesellschaften. Die Zu- 
nahme der Arten bezieht sich in der Hauptsache auf baumbewohnende 
Flechten, die auf den fruheren freien Sandheiden und Flugsandfiachen 
keine Ansiedlungsmoglichkeiten fanden.

Erst die in neuester Zeit einsetzenden groBen Meliorations- 
arbeiten, die in den Geestgebieten auftretendenKunstdungerverwehungen 
und nicht zuletzt die Ausbreitung der Industrie haben zu einer Ver- 
armung der Flechtenflora gefiihrt. S ch u lz -K o rth  1931 weist auf das 
Sinken des Luftfeuchtigkeitsgehaltes in Gebieten, in denen grofie Ent- 
wasserungsanlagen und Fluftregulierungen durchgefiihrt wurden, hin. 
So fiihrt der Verfasser das Verschvvinden von Lniana pnfinonarm in 
dem Waldgebiet Brieselang auf die zunehmende Entwasserung des 
Havellandischen Luches zuriick.

Fur die Beurteilung der forstwirtschaftlich wichtigen Frage, in
wieweit Industriewerke die kleinklimatischcn Verhaltnisse bestimmter 
Gebiete verschlechtern, konnen klimatisch einpfindliche Flechtenarten 
ais lndikatoren wertvolle Dienste leisten. So laBt sich beispielsweise in 
Varel beobachten, dafi an Eichenstammen in der Nahe des Gaswerkes 
keine Flechtenflora zur Entwicklung kommt, im Gegensatz zu den 
Baumen anderer Strafienzuge. Der schadigetide EinfluB industricller 
Anlagen auf die Flechtenflora ist schon vor Jahren von den ver- 
schiedensten Autoren beschrieben; vergl. N ylan der 1866 iiber die 
Luftverschlechterung von Paris und ihr schadigender EinfluB auf die 
Flechtenflora des Jardin du Luxembourg; B ritze lm ayr 1875 uber
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den ungunstigen EinfluO der Fabriken far die Augsburger Flechtenflora 
oder A rnold 1891 iiber die Verarmung der Miinchener Flechtenflora 
durch zunehmende Rauchentwicklung.

V cgeta tionsaufnahmen!

1. C a llu n a -r u ly a r is  - E m p etru m -n ig ru m  - C la d o n ia - im  pexa-
s y lr a t ic a -Ass.

(Flechtenreiche Calluna-Empetrum-Heide).

Calluna mdgaris 
einschlieCl. v. Erikae 

Empetrum nigrum  
Cladonia impexa 
Cladonia sylnatica 
Cladonia tenuis 
Cladonia gracilis 
Cladonia uncialis 
Cladonia crispata 
Cladonia pleuroła 
Cladonia chlorophaea 
Cladonia Floerkeana 
Cladonia furcata 
Cladonia sąuamosa 
Cornicularia tmuissima 
Parmclia physodes 
Polytrichum piliferum  
Stereodon ericełoru?n 
Dicranum scoparium 
Entodon Sckreberi 
Cetraria islandica

Nr. 2 Kiesktippe Bramberg b. Hullenhausen i. Oldbg. 12. Sept. 1937. 
Nr. 3 Heidekuppe im Liethermoor i. Oldbg. 26. April 1937.
Nr. 4 Windmulde am Behntmeer i. Oldbg. 1. Mai 1938.
Nr. 5 Heideflachesudl. d.Knyphauserwaldesi. Ostfriesland. 2. Mai 1988. 
Nr. 6 Heideflache b. Rispelerhelmt i. Ostfriesland. 2. Mai 1938.
Nr. 7 Windmulde im Kohlrungermoor i. Ostfriesland. 26. April 1938. 
Nr. 8 Heide am Keen-Poel b. Lathen im Emsland. 13. August 1938. 

(Fazies mit Cetraria islandica).

I 2  3 4 s 6 7 8

3 - 2 3 - 3  4 - 4 3 - 3 3 - 4 3 - 3 4 - 4 3 - 4

3 . 3 2 - 3  — + . 2 2 . 3 +  .2 + . 2 2 -3

3 - 3 3 - 3  3 - 3 3 -3 4 - 4 3 - 3 2 - 3 3 - 3

2 - 3 3 - 3  2 . 3 2 -3 3 - 3 3 - 3 2 - 3 2 - 3
+ . 1 ---- ---- + . 1 + . 1 + . 1 — + . 1
2 .2 2 . 3  I - i 2 . 2 + . 1 2 . 2 + . 1 i . l

2 . 2 —  + . 1 i . l 2 . 2 1 . 1 + . 1 + . 1

+ . 1 + . 1  - + . 1 — + . 1 + . i —

+ . 1 —  1 . 1 — + . 1 +  . 1 i . l —

+ . 1 —  i . l — + . 1 + . 1 +  .1 —
+ . 1 —  I . l + . 1 + . 1 — i . l —

H-.I —  + . 1 — — — + . 1 —

+  .1 —  + . 1 — — — — —

I . I + . 1  — — — + . 1 — —

+ . 1 ---- ---- + . 1 + . 1 — + . 1 + . 1

1 . 1 + . 1  - — — + . 1 — —
— —  + . 1 — + . 1 — — + . 1

+ . 1 —  + . 1 — — — — + . 1

— —  “K  i Z + . 1 —
_

+ . 1
2.2

loorsberg b. Rosenberg i. Oldbg. 3 1 . April 1 9 3 7 -

Ais lokale Charakterarten sind anzusehen. Calluna rulguris 
v. Erihae, Empetrum nigmm, Cladonia impexa u. Cl. sylratica.

Ais konstantę Begleiter sind anzusehen: Cladonia gracilis, Cl. un
cialis und Cl. rrispata.
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Charakteristische Flechtenassoziation auf Kieskuppen, Sand- 
heiden und Windmulden im nórdlichen Oldenburg, Ostfriesland und 
im nórdlichen Emsland. Jonas 1935 erwahnt aus dem Emslańd eine 
Odliina-irulgaris-Einpctriim-nif/rum-Cladonia-Sciziation, ohne die Zu- 
sammensetzung der Soziation naher anzugeben. Sehr wahrscheinlich 
wird es sich um die oben beschriebene flechtenreiche Calluna-Em- 
petrum-Heide handeln, die nach meinen Beobachtungen im Emsland 
haufig ist. Auch das von T iixen  1937 beschriebene Calluneto-Genis- 
tetum empetretosum ist ohne Frage mit der flechienreichen Calluna- 
Empetrum-Heide verwandt. Nach T u xen  kommt das Calluneto- 
Genistetum empetretosum auf ruhenden Flugsanden und auf alteren 
kalkfreien Diinen der Inseln vor. Die flechtenreiche Callnna-Empetrum- 
Heide findet sich charakteristisch ausgepragt auch iiber Ortsstein 
mit Doppelbandern und Zapfenbildung (vergl. die Bodenprofile der 
Standortsbeschreibungen). Die Calluna-i-nlgaris-Empetrum-nigrum- 
Cladonia-impexa-^glratira-Ass. ist in vielen Fallen weder ais ein durch 
Flechten degradiertes und verarmtes Calluneto-Genistetum empetre
tosum noch ais eine flechtenreiche Fazies innerhalb dieser Subasso- 
ziation zu werten, sondern sie mufi ais eine eigene, sehr alte Heide- 
gesellschaft angesehen werden. Flechtenheiden, insbesondere flechten
reiche Empetrum-Heiden, waren optimal im Spatglazial ausgebildet. 
Wir diirfen annehmen, dafl das floristische Bild ahnlich war, wie in den 
von Du R ietz  1925 beschriebenen flechtenreichen Zwergsrauchheiden 
im heutigen Norwegen.

Auf das hohe Alter unserer heutigen Cladonienheiden weist auch 
Sch u lz-K o rth  1931 hin: „Man wird wohl nicht fehlgehen, den Reich- 
tum der Mark an typischen Cladonienheiden ais Ganzes fiir eine Folge- 
erscheinung der Eiszeit anzusehen".

Mit zunehmender Klimaverbesserung wurden die Cladonienheiden 
vom Walde losgelóst. Das atlantisch bedingte Calluneto-Genistetum 
verdankt seine Ausbreitung in der Hauptsache der schon im Neolithicum 
geiibten waldvernichtenden Tatigkeit des Menschen.

2. P in v s -s ilv e s tr is -C la c lo n ia -im p e x a -s g lv a tic a -A ssoziation .
[Cladinn-reicher Kiefernwald),

1 2 3 4

B a u m s c h i c h t :

Pinns silvestris 5 3 4 4

B o d e n s c h i c h t :

Calluna rulgaris — + . 2 — —

Cladonia impcxa 3-3 4 - 4 5-5 4 5
Cladonia syhatiea 2-3 3 3 2.3 2-3
Cladonia tennis + • 1 + .1 + . 1 —

Cladonia mitis — — + . 1
Cladonia gracilis 2 . 2 2 . 2 + . 1 + . 1
Cladonia uncialis + . 1 + . 1 + . 1 + . 1
Cladonia crispala + . 1 + . 1 + . 1 —

Cladonia furcata + . 1 — - E l —
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1 2 3 4
Cladonia chlorophaea + . 1 + .1 — —
Cladonia pleurota + .1 — — —
Cladonia glauca — + .1 + .1 —
Dicranum undulatum — + .1 — —

Entodon Schreberi + .2 — — —
Stereodon cupressiforme +  .2 + .1 — —
Leucobryum glaucurn — — + .1 —
Cornicidaria tenuissima — — — + .i
Cetraria islandica — ■— — 2.2

Nr. i Kiefernparzelle im Herreneuen (Waldteil Wullenberg) b. Varel 
i. Oldbg. i. Mai 1937-

Nr. 2 Kiefernparzelle im Holle-Sand b. Remels i. Ostfriesland.
5. ApriI 1937-

Nr. 3 Kiefernparzelle in den Bórger-Bauemtannen b. Bórger i. Hiimm- 
ling (Emsland). 13. August 1938.

Nr. 4 Kiefernparzelle in den Bórger-Bauemtannen b. Bórger i. Hiimm- 
ling. 13. August 1938. Fazies mit Cetraria islandica/

Charakteristische Flechtengesellschaft in trockenen.haufig schlecht- 
wiichsigen Kiefembestanden aufgeforsteter Binnendiinengebiete und 
Sandheiden. In Oldenburg, Ostfriesland und im Emsland an geeigneten 
Standorten gut ausgepragt. Im Grunde genommen handelt es sich bei 
dem flechtenreichen Kiefernwald bezuglich der Flechten urn die 
gleichen Charakterarten wie in der flechtenreichen Calnna-Empetrum- 
Heide (vergl. die allgemeinen Betrachtungen). Die Pinus-silrestris- 
C!adonia-impexa-sykvotica-Ass. ist ais atlantische Variante der von 
K rie g e r  1937 u. a. ausfiihrlich behandelten Hmts-silvestris-Cladonia- 
sylratica-rangifcrina -Ass. anzusehen, die sudlich von Oldenburg 
langsam ausklingt (vergl. die Beschreibung des Cludina-reichen Kiefern- 
waldes bei T o b ler u-M attick 1938).

3. C la d o n ia - m it is -A sso z ia tio n .
Fazies mit Cl. uncialis)

I 2 3 4
Calluna milgaris 2-3 2-3 — —

Corynepkorus canescens + .1 +.1 — —
Cladonia mitis 4-4 3-3 33 3 3
Cladonia uncialis 2.2 2.2 3-3 2.3
Cladonia impeza +.1 — + .1 + .1
Cladonia sylratica + .1 — + .1 + .1
Cladonia pleurota + .1 +  .1 + .1 —

Cladonia Flocrlceana + .1 + .1 + .1 —

Cladonia rerticillata + . 1 + . 1 + .1 + .1
Cladonia degenerans + . 1 — + .1 —

Cladonia crispata — — + .1 —
Cladonia furcata — — — + .1
Chrniadaria tcnuissima +  .1 + . 1 + .1 + .1
Polylriclmm piiifernm + .1 + . 1 + .1 + . 1
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Nr. i Heideweg b. Vossenberg siidl. von Varel i. Oldbg. 31. April 1937. 
Nr. 2 Heidekuppe siidl. des Herrenneuen b. Varel i. Oldbg. 8. Juni 1938. 
Nr. 3 Randzone eines Kiefernbestandes im Herrenneuen (Waldteil 

Wullenberg, Siidlage!) b. Varel i. Oldbg. 8. Juni 1938.
Nr. 4 Randzone eines Kiefernbestandes in den Bórger Bauerntannen 

bei Borger im Emsland. 13. August 1938.

Die Cladonia-mitis-Ass. ist vorwiegend auf sonnigen Stellen, 
z. B. an sandigen Wegrandern oder in den Randzonen der flechten- 
reichen Kiefernwalder anzutreffen. Nach den von K rie g e r  1937 
durchgefiihrten Lichtmengenmessungen hat die Flechte ihr Optimum 
auf ganz freien, voll belichteten Flachen Im nórdlichen Oldenburg, 
Ostfriesland und im nórdlichen Emsland sind ausgedehnte Cladonia- 
w/?7/.s*Bestande sehr selten. Vielleicht hangt die geringe Verbreitung 
der Flechte mit der grofien Anzahl der triiben und nebeligen Tage in 
diesen Gebieten zusammen. In kontinentaleren Gebieten, z. B. in der 
Provinz Brandenburg tritt die Flechte in grofien Bestanden auf. T o b ler  
und M attick 1938 beschreiben fur das siidliche Oldenburg eine 
Cladonia-mitis-Gesellschaft, die mit unserer Assoziation identisch ist. 
D u vigneau d 1937 stellt fest, dafi Cladonia mitis in Belgien sehr selten 
ist, gleich der Cl. rangiferina. Sehr wahrscheinlich wird die Selten- 
heit der Flechte durch die starken atlantischen Einfiiisse des Gebietes 
bedingt sein. Nach L y n g e  1931 ist Cl. mitis „the commonest Cladonia 
of the rangifcrina section in the arctis. . . .“

4. C la d o n ia -d cstric ta -C o rn ie  u la r ia - ten u issim a -A sso ziatio n .

1 2 3 4 5 6
Corynephonis canescens +.1 + .1 + .1 — + .1 —

Hypochoeris radicata + .1 + •1 — — — —
Polytrichum piliferum i-i 1.1 + . 1 +.1 1.1 + .1
Cladonia destricta 2.2 3-3 3-2 2.2 3-2 3-2
Cornicularia tenuissima 2-3 3-3 1 3-3 3-3 3-3 4-4
Cladonia pleurota 1.1 + .1 1.1 + .1 1.1 + . 1
Cladonia Floerkeana + .1 + .1 + .1 — +  . I + . 1
Cladonia chlorophaea + .1 + .1 — — + .1 + .1
Clado'/iia nerticillata v. ceriiicomis — + .1 + .1 — — 2.2
Cladonia um ialis — + .1 — — — +.1
Cladonia degenerans — ~K 1 — — — —

Cladonia crispata — + .1 + .1 — — —
Cladonia impexa - + .1 — + .1 — —
Cladonia cornidoradiata — + .1 — — — + .1
Cladonia glaaca + .1 — — — — + .1
Baeomyces roscus + .1 — — — + .1 +.1
Pgcnothelia papillaria — — — — — + .1
Parmelia physodcs + .1 — — — + .1 + .1
Nr. I Sandmulde bei Kiindigers Hóhe in Oldbg. 3 1. April 1937.
Nr. 2 Freie Sandflache im Waldteil Wullenberg des Waldgebietes 

Herrenneuen siidl. von Varel in Oldbg. 1. Mai 1938.

Fedde, Rep. Beih. CXV1. 2
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Nr. 3 Sandmulde westl. der Schweinebriicker Fuhrenkampe i. Oldbg. 
io. Mai 1938.

Nr. 4 Sandmulde beim Behntmeer westl. von Neuenburg i. Oldbg. 
10. Mai 1938.

Nr. 5 Sandflache an der Strafienkreuzung Leerhafe-Rispel-Muggenkrug 
i. Ostfriesland. 26. April 1938.

Nr. 6 Grofier Sand b. Bórger im Emsland. 25. Juli 1938.
Typische Flechtengesellschaft der freien Sandflachen. Charak- 

teristisch fur Oldenburg, Ostfriesland und das Emsland. Die Cladonia- 
destricła-Cornictilaria-teiinissima-Ass. ist verwandt mit dem Coryne- 
phoretum cladonietosum Tx. (1928) 1937- Es ist daher nicht immer 
leicht, beide Gesellschaften auseinanderzuhalten. Der Unterschied 
zwischen beiden Gesellschaften istvielleicht der: Die Cladonia-destricta- 
Cornicnlaiia-tnniissiina-Ass. ist ais eine „zerstorende“ Flechten- 
assoziation im Sinne von C hristiansen  und Levsen  1928 anzusprechen. 
Sie ist dort, wo sie typisch ausgebildet ist, ais Dauergesellschaft auf- 
zufassen, ahnlich der ihr nahverwandten Cladoma-cervicorms-Asso- 
ziation.

Das Corynephoretum cladonietosum Tx. (1928) 1937 ist hingegen 
ais ein durch reichliches Flechtenvorkommen in seiner Entwicklung ge- 
hemmtes Corynephoretum anzusehen.

5. C orynephoretum  cladonietosum  Tx. (1928) 1937*

1 2 3 4 5 6

K rau tsch ich t:
Calluna nulgaritt +-I -E l + . 1 — — + .1
Corynephorus cancscens 2.2 3-2 2.2 3-2 4-3 2.2
Fesłuca ovina — —.1 — — + .1 + .1
Spergula Morissonii + .1 — — — — + .1
Hypochoeris radicata + .1 + .1 — — + .1 + . 1
Hieraaum pilosella + .1 + . 1 — + .1 -E l + .1

B o d en sch ich t;
Polytrickum piliferum 2-3 3-3 2-3 3-3 +.2 3-3
Ceratodon purpureus — +.2 — — 3-3 —

Cornicidnria tpnuissimn 2.2 1.2 1.2 2.2 + .1 1.2
Cladonia destricta — — + .1 + .1 I.I 1.1
Cladonia furcata 3-3 — — — + .1 —
Cladonia pleuroła + .1 + .1 +  . I + .1 I.I + .1
Cladonia Uoerlceana + .1 + .1 I.I + .1 I.I + .1
Cladonia chlarophaea -Ei + .1 + .1 — I.I + .1
Cladonia ylauca + .1 — I.I — + .1 —

Cladonia corrmtoradiata — — +  .1 — + .1 —
Cladonia impexa — 2.2 1.2 — — 1.2
Cladonia sylnatica 2.2 2.2 1.2 + .1 — —
Cladonia uncialis — +.2 2.2 + .1 — —
Cladonia rerticillata v. cerńcornis — +.1 + .1 — + .1
Baeomyces roseus — — — — — + .1
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Nr. i Sandmulde bei Hainenbergb.Connefordei.Oldbg. 12 .Sept. 1937.
Nr. 2 Sandmulde „Lange Hbhe“ siidl. des Herrenneuen bei Varel in 

Oldbg. 20. April 1938.
Nr. 3 Hollesand (am FuBe einer Diine) bei Remels i. Ostfriesland.

5. April 1938.
Nr. 4 Sandheide bei Kirmeer i. Ostfriesland. 30. April 1938.
Nr. 5 Broekzeteler Meer i. Ostfriesland. 30. April 1938.
Nr. 6 Sandmulde in der Heide am Keen-Poel bei Lathen im Emsland. 

13. Aug. 1938.

Auf trocknen, ruhenden Flugsanden, auf dem Boden der aus- 
geblasenen Sandmulden, im ganzen Gebiet haufig.

Die von K rieg er 1937 beschriebenen Stadien der Corynephorus- 
canescens-Assoziati on sind gleichfalls in das Corynephoretum cladonie- 
tosum Tx. (1928) 1937 einzugliedern.

An Stelle der flechtenreichen Cwynephortis-canescens-Bestanćle 
sind in der grofien Sandauswehung westl. des Bórgerwaldes flechten- 
reiche Festuca-ovina-Bestande zu beobachten. Die nachstehende Auf- 
nahme stammt aus einem 4X2 m groGen Festuca-omna-Bestand inner- 
halb der Sandauswehung. (20. VI. 38).

Festuca-oi-ina 3 2, Corynephorns canesccns Ą-.i, Thrincia hirta 1.2, 
Hieracrumpilosella 1.2, Poły trichump iiiferum  2.2, Cladonia truciaIis 2.2, 
Cornicnlaria tenuissima 2.2, Cladonia ylauca I . i ,  Cladonia impexa + . I, 
Cladonia destriela + .  i , (Radonia pleń rota 1 Cladonia ehlorophaea + .1.

6. F estu ca -o vin a - Thym ns-angustifolius-A ss. Tx. (1928) 1937-

Obwohl diese Therophyten-reiche Trockenrasen-Gesellschaft zu 
den Flechtengesellschaften der freien Sandflachen in keiner direkten 
Beziehung steht, sei sie im AnschluG an das Corynephoretum cladonie- 
tosum besprochen, da sie nach T u xen  1937 haufig aus dem Coryne
phoretum entstehen kann. Die Assoziation wurde in charakteristischer 
Zusammensetzung nur ein einziges Mai in der Triftheide bei den Tunx- 
dorfer Diinen im Emsland beobachtet (vergl. Standortsbeschreibung 
und Schlufibetrachtung!)

(GróGe der Aufnahme 5X5 m, Datum Juni 1938),

Thym-us serpyllum  3.2, Ornillwpus perpusillns + . i ,  Dianthus 
deltoides + .1 ,  Teesdalia nndicaulis + .1 ,  Sclera?ithus perennis + . 1, 
Jasione monlana + . 1, Coryncpliorns canescens 2.2, Fcstuca ovina 2.2, 
Rainer acetosclla + . 1 , Ilieracium  pilosella + .2, flypochocnsradicala +.2, 
Achillea m illefolium  + . 1 ,  Ayrostis slolonifcra + . 1, Cal Inna rnlyaris + . 1 ,  
Sedmn boloniense + . 1 ,  Sedum reflernm  + . 1, Polytrichum piliferum  2.2, 
Racomitrium ranescens 3.3, Trifolinm procumbens + .1 ,  Cornicnlaria 
tenuissima + . 1 ,  Cladonia sylratiea + .1 ,  Carex arenaria + .1 .

2'
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P r o v i s o r i s c h e  F le ch ten g e se l l s ch a f te n !
Hierzu rechne ich die C/adonia-rcrricornis-Ass. und die Lccidea- 

granulosa-uliyiuosa-Ass.

7. Cl a don ia-ccr c ico rn is-Ass.
1 2  1 2̂

Callnna ridgaris 2.2 — Cladonia degtMcrans + .1  —
Cladon ia errticiUalu Pycnothelia papillaria + . 1  + .1

v. ccrricornis 4.4 4.4 łStercocciulon rondenmium + . I —
Cornicnlaria Umidssiiiin Lecidra granidosa + . I —

v. murirata 2.2 2.2 Polgtrirhnm pitifennn + . 1  + . 1
Baeomyces roseus + .1  2.2
Nr. 1 Hollesand i. Ostfriesland. 5. April 1938.
Nr. 2 Grofter Sand b. Bórger im Emsland. 25. Juli 1938.

Auf trocknen, sandigen bis kiesigen Stellen auf Kieskuppen und 
in Sandauswehungen. Alle in den Aufnahmen angefiihrten Flechten- 
arten kónnen ais Erstbesiedler auftreten. In der Regel finden sich nur 
kleinere Assoziationsindividuen mosaikartig zwischen anderen Gesell- 
schaften. Nur unter besonderen Umstanden kommt es zur Ausbildung 
grófierer Bestande, die vielfach ais Dauerstadien anzusehen sind. In- 
folge der starken Bodenverkrustung ist die Gesellschaft ais extrem 
heidefeindlich anzusprechen.

8. Lcridea-gra n ulasa- u lig i n osa- Ass.
1 2

Callnna mdgaris 2 2 2.2
Lccidea granulom 3-3 4 3
Lccidea idiginosa 2.2 2.2
Baeomyces ?-oscus + .1 1.2
Becanora coarctata + .1 —

1 2
Cladonia deformis — +. 1
Cladoma macilenta — + .1
Cladonia digitata — +. 1
Cladonia nerlicillata

v. cewicornis — +. 1
Nr. I Windgeschiitzte Sandboschung, Lange Hóhe siidl. des Herren- 

neuen b. Varel i. Oldbg. 20. April 1938.
Nr. 2 Heideflache bei Kirmeer i. Ostfriesland. 10. Mai 1938.

Derartige Flechtenbestande kónnen sowohl auf festliegendem 
Sand ais auch auf erodierten humosen bezw. torfigen Stellen in alternden, 
hochwiichsigen Calluna-imlgaris- und Crira-ir.lralir.-Bestanden auf
treten. T ob le r  und Mattick 1938 beschreiben fiir das siidliche 
Oldenburg eine Lccidea-utiginosa-Gesellschaft.

Die von mir ais provisorische Flechtengesellschaften bezeichneten 
Flechtengemeinschaften bediirfen noch einer weiteren Untersuchung.

Die Deckungs- und Soziabilitatszahlen wurden im Sinne Braun- 
Blanquet ' s  gebraucht. Nach Móglichkeit wurden innerhalb eines 
Assoziationsindividuum mehrere Quadrate von 2X2 aufgenommen und 
die Resultate in einer Spalte der Tabelle vereinigt.
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Beschreibung der Standorte.

I. K ieskuppe  H errnm oorsberg.

L a g ę  und Aufbau:  Der Herrnmoorsberg  gehort zu einer 
Gruppe unscheinbarer Heidekuppen, die im Siidweslen der Stadt 
V a r e l  zerstreut liegen. So unbedeutend diese Kuppen dem Fremden 
erscheinen, so tragen sie doch alle eigene Namen, die bis in alte Zeiten 
zuruckreichen. Auf der Kartę der „Ditionis Varelensis“ , die Diederich 
Oltmanns 1735 zeichnete, finden sich die damals noch rings von Moor 
umgebenen Kieskuppen alle mit eigenen Namen aufgefiihrt. Kleinere 
Kuppen liegen unter dem Moor begraben, z. B. im Jethausermoor.

Der Herrnmoorsberg liegt sudlich von Rosenberg, unmittelbar an 
der StraRe Rosenherg-Spohle. Die hóchste Erhebung betragt 10,7 m 
iiber NN. Auf der Ostseite befindet sich ein AufschluR, der folgendes 
Profil zeigt:

5 cm (stellenweise 10 cm) torfartige Heidehumusschicht. Proben aus 
der 10 cm machtigen Humusschicht zeigten unter dem Mikroskop 
neben CaWm/a-Tetraden auch Sphagnurn-Sporen und vereinzelte 
Blattchen der Sektio nenii folia. In einer Probe fanden sich gut- 
erhaltene TYIm-PolIen, sowie mehrere korrodierte P/«i«s-Pollen.

20 cm Bleichsand mit feinem Kies durchsetzt; auf einer kiirzeren Strecke 
konnte eine Steinsohle verfoIgt werden.

10 cm schwarzer, grobsandiger bis kiesiger Humusortsand.
? cm heller kiesiger, bezw. feiner Sand, z. T. mit dunklen, horizontal 

verlaufenden, banderformigen Humusinfiltrationen.

V e g eta t io n sve rh a l tn is se :  Die urspriingliche Heideflora ist 
nur noch in wenigen hundert Quadratmetern erhalten. Eingesprengt 
in die Calluna-milgaris-Bestande finden sich kleine Flecken von Km - 
petntm ni grunt und von Ynceinmm m yrtillus, besonders auf der 
NE-Seite. Zwischen der Heide finden sich kleinere flachmuldige Sand- 
auswehungen mit grobsandigem Boden. Hier ist der Standort von 
Cladonia rerticillata v. cerricornis. Dort, wo der Boden feinsandiger 
und humoser ist, begegnen uns haufig die Lagerstiele von Cladonia 
Floerheana und kleinere Lager von Lecidra granulosa. Auf der NE-Seite 
laRt sich das Callunetum in eine Moos- und in eine Flechten-reiche 
Fazies unterteilen. Bei den Moosen handelt es sich urn Stercodon 
ericetorum, Kntodon Sckrcltcri, Dicrnnum scoparium, Polyiriclmm pili- 
fenirn und Politrychum juniperhunn. Die flechtenreiche Fazies setzt 
sich aus folgenden Flechtenarten zusamrnen: Cladonia hnpr:ra. Cl. 
sglmtica. Cl. tennis, Cl. nncialis, Cl. gracilis v. ehordalis, Cl. ginu ca, 
Cl. pleuro/a, Cl. sąuamosa v. dcnlicollis und v, Icricorlicata m. ric/ida, 
Cl. furenta v. racemosa, Cl. fnnbriata, Cl. cltlorophaca und Cornicularia 
tenuissima.

Lichenologisch betrachtet, handelt es sich hier um eine typische 
Cladiua-Heide, in der ais Charakterarten Cladonia iwprjra, Cladonia 
sglrahca und Cladonia gracilis v. ehordalis aufzufassen sind.

Zwischen dem AufschluR und der Strafie befindet sich ein 
kleinerer sandiger bezw. kiesiger Platz. Auf kiesigen Stellen wachsen
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groGere Reinbestande won Poły trichum p ili fermu, z. T. mit Corynephorus 
canescens durchsetzt. Dort, wo der Boden sandiger ist, gesellen sich 
zu den schon erwahnten Arten die Graser Ayrostis canina und Carex 
arenaria und die Krauter Teesdalea nudicaulis, Hypochoeris radicaia, 
Galium saxatile, Hieradum jnlo.sella, Rwnex acetosella und Planłago 
lanceolata. Die Bestande sind in das Corynephoretum agrostidetosum 
caninae Tx. 1937 einzugliedern.

• 2. K ie sk u p p e  Bram berg  b. Hullenhausen.

L a g ę  und Aufbau:  Siidlich der Kieskuppe Herrnmoorsberg 
zweigt von der Strafie Rosenberg-Spohle in westlicher Richtung ein 
Feldweg ab, der direkt auf den Bram berg  zufiihrt. Die Kuppe ist 
rings von Feldern umgeben. Laut MeGtischblatt Varel bestand z. Zt. 
der Landesaufnahme von 1900 die Umgebung der Kuppe aus Moor 
und Heide. Die hóchste Erhebung betragt ca. 1 1 m iiber NN. Auf der 
ME-Seite ist die Kuppe angeschnitten. Die Bleichsandschicht betragt 
ca. 15—20 cm, die gleiche Machtigkeit weist die darunterlagernde 
schwarzgefarbte Humusortsandschicht auf. Unter der Humusortsand- 
bank folgt ein Horizont mit schwarzbraunen, banderfórinig verteilten 
Humusinfiltrationen.

Ve getat ionsverhaltnisse:  Charakteristisch fur die Kuppe 
sind die niederliegenden, engverflochtenen Busche der Cal Inna nd- 
garis v. Erikae. GróGere Flecken von Empetrum nigrum, kleine Be
stande von Yaccinimn m yrtillus, vereinzelte sparrige Erica-tetralix- 
Busche, einige Molinia-coerulea-Horste und ein paar kiimmerliche 
Sorbus-ancuparia-Busche vervollstandigen das Bild.

Auf freien Flecken, zwischen lichtstehender Calhuto rulgcois 
v. Erikae ist Polytrichum piliferum  in der Regel ais Erstbesiedler zu 
beobachten. Die Moosrasen werden vielfach von Flechten bedrangt. 
Ais Folgestadium tritt dann eine sehr lichte Flechtengesellschaft auf. 
Es handelt sich um die Flechten Clculonia pleurota, Cladonia Floer- 
keana, Cladonia cornutoradiata, denen sich haufig Cladonia crispata, 
Cladonia pityrea und parrnelia physodes zugesellen. Im Laufe der 
Zeit dringen in diese lichten Flechtenbestande konkurrenzfahigere 
Arten ein, wie Cladonia impexa, Cladonia sylm tica, Cladonia grarilis 
v. chordalis, die dann fur langeZeit das Feld beherrschen. Auf sonnigen, 
humusfreien Stellen zwischen den Heidebiischen entwickeln sich 
kleinere Rasen von Cladonia rertidllała  v. cewicornis und Pycnothelia 
papillaria. Hier und da treten Cladonia destricta und Cornicidaria 
tenuisshna gemeinsam in kleinen Rasen auf. Die Heide erweist sich 
aber infolge geniigender Bodenfeuchtigknit konkurrenzfahiger gegen- 
iiber den Flechtenarten der freien Sandflachen, sodaG diese Arten sich 
nicht zu grófieren Bestanden, bezw. zu eigenen charakteristischen 
Assoziationen zusammenschliefien konnen.

In lichenologischer Beziehung interessant ist das Vorkommen von 
Cetrarm islandica f. angnstata. Auf der NW-Seite sind unter hoch- 
wiichsiger Heide lediglich Moose anzutreffen. Eutodon Schreberi und 
Stereodon ericetorum bilden grofiere Rasen, wahrend Dicranum scopa- 
rium  und Polytrichum junipcrnm  mehr yereinzelt auftreten.
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Die Empetriun - nigrnm - reichen Calluna-młgaris-Bestande der 
Kieskuppen, die jedoch im Bodenprofil iramer einen deutlich aus- 
gepragten Ortsandhorizont zeigen.stehenohneFrage in enger Beziehung 
zu dem Calluneto-Genistetum empetretosum Tx. 1937. Dort, wo die 
Kuppenflora auf den ersten Blick aus charakterlosen CnHuna-rulgaris- 
und Empetrum-niyrum-Stadien zu bestehen scheint, ergibt sich bei 
naherer Untersuchung, daB es sich urn eine flechtenreiche Calluna-Em- 
petrum-Heide handelt, in der die Flechten durch ihre stets gleiche 
Artenkombination ais typische Charakterarten innerhalb diese Gesell- 
schaft anzusprechen sind.

3. K ie sk u p p e  S t e n g e b e r g  bei Hullenhausen.
Lag ę  und Aufbau :  Die Kuppe liegt unmittelbar bei der Ort- 

schaft Hullenhausen. Ihre Hohe betragt ca. 12 m iiber NN.
An mehreren Stellen ist die Kuppe zur Sandgewinnung ange- 

schnitten. Die Aufschliisse zeigen folgendes Profil: Bleichsand ca. 
15 cm, Humusortsand ca. 15—20 cm. Bei den darunter lagernden 
Schmelzwassersanden ist die Schichtung z. T. zerstórt. In vielen Fallen 
ist dies auch auf die zahlreichen Lócher des Stierkafers in der Sand- 
wand zuriickzufuhren. Einzelne Heidewurzeln waren bis 50 cm Tiefe 
feststellbar. Die vom rostbraunen Sand stark umkrusteten Wurzeln 
Waren iiber fingerstark. Nach sorgfaltiger Herauspraparierung aus 
dem Profil und Entfernung des Sandes besaBen die Wurzeln einen 
Durchmesser von ca. 2 mm.

V e g etat ion sv  erhaltnisse :  Cnlluna mdgaris gibt der Kuppe 
das Geprage. Kleinere Empetrum-nigrum-Bestande und einige Mo
li n ia-coerulea-Horste finden sich eingesprengt. Am Fufie der Kuppe, 
wo infolge der Sandauswehung feiner Kies zuriickbleibt, siedeln groBere 
Polptrichum-p ilifen in i- Rasen, wahrend auf sonnigen, feinsandigen 
Kanten sich gróBere Ccratodon-purpure.us-Rasen ausbreiten. Auf der 
NE-Seite breiten sich zwischen niedrigen, lichtstehenden Calhtna-rul- 
gnris v. Erikae und Empetrum nigrnm kraftige Cladonien-Polster aus. 
Es handelt sich vonviegend um die Arten: Cladonia impcm, vielfach 
auch gut ausgebildete Cl. impcm  v. spumosa, Cladonia syłraticn. und 
Cladonia gracilis v. chor dalik. E s handelt sich hier wie beim Bram- 
berg um eine Cladonien reiche Calhnia-Empetmm-Heide. Auf freien, 
erodierten, grobsandigen Flecken, die von niedrigen CaUnna-ndgaris- 
v. EW&ae-Buschen umgeben sind, begegnen uns Cladonia destricta und 
Coinicularia-tcnuissima-Rasen ais Folgestadium der Widertonmoos- 
bestande. Auf kleineren, feinsandigen, mehr humosen Flecken werden 
die Polytrichum -pilifernm -Rasen von einer sehr lichten Flechten- 
gesellschaft abgelóst, die sich in der Hauptsache aus rotfriichtigen Ver- 
tretern der Gruppe Cenomyce zusammensetzt. Auf der NW-Seite der 
Kuppe ist die Heide hochwiichsiger. Die Bodenschicht wird hier aus 
den Moosen Entodon Schreberi, Sfereoelon ericetorum und Dicranam  
scoparimn gebildet.

4. Vossenberg .
L a g ę :  Die untersuchte Heideflache liegt westlich der Strafien- 

kreuzung, wo von der Strafie Rosenberg-Spohle der Weg nach Hullen-
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hausen abbiegt. Ober den Aufbau dieser 1 3,9 m iiber NN Iiegenden 
Heideflache laGt sich nichts aussagen, da ein AufschluC fehlt.

V egetationsverhaltniss  e: Eshandelt sich hierum ein ziemlich 
artenarmes Callunetum. Auf Grund des Vorkommens der Gruppen- 
differentialarten Erica tetraliz und Molinia coeriilea, sowie der Ver- 
bandscharakterart Genista pilom  lassen sich die Heidebestande ais ein 
verarmtes Calluneto-Genistetum molinietosum (Wi. Christiansen 1931) 
Tx. 1937 ansprechen. In der Bodenschicht herrscht Entodon Sehreberi 
vor, wahrend Stercodon ericetomm und Dicranum scopnrhirn mehr 
vereinzelt auftreten. Die hier vorkommenden Flechtenarten sind ledig- 
lich ais Begleiter der Subassoziation aufzufassen. Es handelt sich ura 
Clcidonia impcza, Cladonia giacilis v. c/iordalis, Clndonia Elocrleana 
mit den Yariationen v. intermedia und v. carmta, Cladonia (/lanca, 
Cladonia cornutoradiata und Cladonia chlorophaea mit den Formen 
sinrplez, costa.ta und prolifera.

5. H ohlw egart iger  Heideweg,  unweit von Vossenberg .
Am 5. 3. 1937 beobachtete ich an den Randem eines von 

Vossenberg in westlicher Richtung bis zur StraGe Conneforde-Spohle 
verlaufenden Heideweges groGere Flechtenbestande zwischen locker- 
stehender, niedriger Calluna imlgaris. Cladonia mitis, die in groGen 
Bestanden auftritt, ist hier ais lokale Charakterart aufzufassen. An 
weiteren Flechten, die hier ais Begleitarten aufzufassen sind, wurden 
beobachtet: Cladonia pleurota, Cladonia Floerkeana, Cladonia nncialis 
f. dicraea, Comicularia tenuissima, Cladonia nerticillata v. cerricornis, 
Cladonia chlorophaea, Cladonia impe.m, Cladonia sylmtica, Cladonia 
gracilir und Parmelia physodcs. Zwischen den Flechten-Rasen wurden 
einzelne Coryncphirrus-ca/iezcens-Busche, sowie die Moose Polytrichnm  
piliferw n  und Dicranum scoparium beobachtet. Es handelt sich hier 
um eine atlantische Variante der von Krieger  1937 beschriebenen 
Cladania-mitis-Assoziation, die in der Mark Brandenburg optimal aus- 
gebildet ist. An Stelle von Cladonia rangiferina tritt die fur unser 
Gebiet so charakteristische Cladonia impexa ais Begleiter auf. Cladonia 
mitis ist in unserem Gebiet relativ selten; sie kommt weniger in den 
Heiden selbst vor, sondern mehr an trocknen, sonnigen, feinsandigen 
Standorten.

Bemerken móchte ich, daG die oben beschriebenen Flechten
bestande unter dem Ortsteinniveau auf hellen, feinsandigen Schmelz- 
wassersanden wachsen.

6. Heidekuppe  im Liether  Moor.
L a g ę  und Aufbau:  Die Kuppe liegt 600 m sudwestlich vom 

Vossenberg. Abgesehen vom Nordwesten, wo das Land in Kultur 
genommen ist, liegt rings um die Kuppe entwassertes Hochmoor mit 
Torfstichen. Die Hohe der Kuppe betragt 12 m iiber NN. Auf der 
SE-Seite ist fast die Halfte der Kuppe abgefahren. Das ABC-Profil 
liegt im Gegensatz zu den anderen Kieskuppen unter einer machtigen 
Flugsanddecke begraben.

Vegetat ionsverhal tn isse :  Die Heidebestande auf der noch 
vorhandenen Kuppenflache sind ais ein verarmtes Calluneto-Genistetum-
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typicum Tx. 1937 aufzufassen. Das Vorkommen von einigen Sciro- 
thani nus-scoparius-Buschen, talls uberhaupt natiirlich, lieGe sich auf die 
starkę Flugsanddecke zuruckftihren.

Auf kiesigen, bezw. grobsandigen Stellen, die vom Heidewuchs 
entblófit sind, breiten sich grohere Rasen von Polytrichum piliferum  
aus. Haufig finden sich in den Rasen lichtstehende Lagerstiele von 
Cladonia pleurota, Cladonia Floerkeana, Cladonia yityrea, Cladonia 
coruutoradiata, Cladonia chlorophaea nnd Cladonia y lanca.

Cladonia chlorophaea, die sich gern auf abgestorbenen Pfianzen- 
resten ansiedelt, verschmaht aber auch nicht lebende Pflanzenteile. So 
konnte ich beobachten, dafi auf den abstehenden Blattchen von Poly- 
trichuin-pilifem m -Pflanzen sich zahlreiche griine Lagerschuppen von 
Cladonia chlorophaea angesiedelt hatten. Vereinzelt sproliten kleine 
Becher aus den Lagerschuppen. Der Konkurrenzkampf ist hier rein 
mechanisch, pH-Zahl des Bodens usw. scheinen keine Rolle zu spielen. 
Nach und nach dringen in diese Iichte Flechtengeseilschaft gróBere 
Cladonienarten ein, wie Cladonia imprxa, Cl. sylimtica, Cl. yracilis, 
CL crispata und Cl. nnciahs, die zur Calluna-cidyaris-Cladonia-irn- 

pexa-fiylratica-Assozi&tion iiberleiten. Bei genugender Bodenfeuchtig- 
keit gelingt es der Heide, sich der Flechten zu erwehren. Die Heide- 
bestande werden geschlossener, infolge der starken Beschattung weichen 
die Flechten und machen vielfach einem Entodon-Schrcberi-Stadium 
Platz. Auf unseren trocknen, windausgesetzten Kieskuppen gelingt es 
den Flechten, sich haufig zu dichten Bestanden zusammenzuschliefien, 
in der die Heide mehr oder weniger vegetiert. Auffallig ist, daC dort, 
wo die Flechten dominieren, die Heide in der niederliegenden, eng- 
verflochtenen Form der Calhma-vulgaris v. Erikae haufig auftritt. In- 
wieweit die Windverhaltnisse eine Rolle spielen, dariiber bin ich leider 
nicht unterrichtet.

Charakteristisch fur vom Wind ausgeblasene Stellen innerhalb der 
Heidebestande sind ferner grofiere Lager von Cladonia rerticillata v. 
cewieornis u. Cl. cert. v. cerricornis f. phyllophora. Die letztere Form 
ist durch ihre starkę Beschuppung der Lagerstiele auffallig. Auf mehr 
feinsandigen Stellen lassen sich haufig fast kreisrunde Lager von 
Parmelia physodes, sowie zartgebaute Rasen von Cladonia destricta und 
Cornicidaria tenuissima beobachten. Diese Flechtenarten haben nichts 
mit der Heide zu tun; es handelt sich, wie K rie g e r  1937 richtig er- 
kannt hat, um ein Assoziationsmosaik zwischen den Heidegesellschaften 
und den Gesellschaften der freien Sandflachen. In unserem Falle 
handelt es sich um die fragmentarisch ausgebildete Cladonia-destricta- 
Cornicidaria-tennissima-Assoziation, die sich haufig in den Degra- 
dationsstadien der verschiedenen Subassoziationsgruppen des Callune- 
tum ausbildet.

7. Hainenberg  bei Conneforde.

L a g ę  und A ufbau :  Die Kuppe liegt ca. 600 m nórdlich der 
Wirtschaft zur Burgstatte in Conneforde. Die Hóhe der Kuppe be- 
tragt 14,9 m iiber NN. Das Land rings um die Kuppe, das teilweise 
aus Moor besteht, ist schon seit langerer Zeit in Kultur genommen. 
Auf der Kuppe befindet sich ein ausFeldsteinen errichtetes Erinnerungs-

Fedde, Rep. Beih. CXVI. 3
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mai. Die Steinpackung weist eine interessante Flechtenflora auf, auf 
die aber an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann. Auf der 
NE-Seite befindet sich eine alte Sandgrube. Das Bodenprofil zeigt 
einen ca. 15—20 cm machtigen Bleichsandhorizont und einen fast 
ebenso machtigen, ziemlich festen feinsandigen Humusortsandhorizont.

Vegetat ion sverha l tn isse :  Die Kuppenflora ist sehr artenarm 
und bietet wenig Interessantes. Es handelt sich um einen relativ dicht- 
stehenden Calluua-rnlyaris-Bestand, dessen Bodenschicht aus den 
Moosen En.łodon Sc/ircheri, Stereodon ericetormn und Dirrannm  
scoparktm besteht.

Weit interessanter ist die Flora in der alten Sandgrube. Durch 
Aufarbeitung des Ortssteins und durch das Zu-Tage-Treten der hellen 
Schmelzwassersande haben wir hier starkę ókologische Differenzen. 
Auf der Westseite befindet sich ein gut ausgebildetes Corynephoretum 
agrostidetosum caninae Tx. 1937. Der Boden besteht hier aus hellen 
Schmelzwasseranden.

Auf anderen Stel.en bemerken wir in Hanglage zwischen sehr 
Iicht stehender Cal Inna rnlyaris ausgedehnte Rasen von wirr ver- 
zweigten Cladonia furcata v. raca nosa. Man kónnte diese Form ais 
m. implera Floerke bezeichnen. In unmittelbarer Nachbarschaft stehen 
Cladonia sylm tica, Cl. ehlorophaea, CL plcnrota, CL Floerkrana und 
Cornicnlaria triiuissitna z. T. fruchtend, sowie Cornicularia tenuissima 
v. muricata. Ais begleitendes Moos tritt Polytriehum pitiferum. mit 
fast dem gleichen Deckungswert wie Cladonia furcata auf. Wahlen 
wir die Untersuchungsflache grófier, so treten noch Corynephorns canes- 
cens, Speryula Morisonii und Hieracium pilosel/a hinzu. Die Flechten- 
bestande haben groCe Ahnlichkeit mit der von K r ie g e r  1937 be- 
schriebenen Cladon.ia-furcata-Assozia.tion. Sowohl die K rie g e r ’schen 
ais auch meine Bestande móchte ich aber nicht ais eine eigene Asso- 
ziation auffassen. Es handelt sich, wie K r ie g e r  richtig vermutet, um 
eine Ubergangsgesellschaft. Eine Weiterentwicklung zu einer aus- 
gesprochenen Flechtengesellschaft diirfte in unserem Falle nicht in 
Frage kommen. Ich sehe derartige Stadien ais Initial des Coryne
phoretum cladonietosum (Tx. 1928) 1937 an.

Auf der Ostseite begcgnet uns auf aufgearbeitetem Ortssand die 
Calluna-VHl()aris-Cladonia-impexa-sylvatim-Ass. mit ihren konstanten 
Begleitern Cladonia crispata v. gracilescens und CL yracilis v. chor- 
dalis, ferner, vielleicht órtlich bedingt, CL yracilis 1. aspera und 
Cl. pityrea f. phyllocoma. Parmclia physodes wurde sowohl auf Cal luna 
rnlyaris ais auch auf Sand angetroffen, gleichfalls auf Sand Erernia  
prunastri (vergl. Sandstede 1912).

8. Ehem al ige  Sandgrube ,  unweit Kiindigershóhe.

Es handelt sich hier um eine flachę, stillgelegte Sandabfuhrstelle 
die teilweise mit jungen Kiefern aufgeforstet ist. Der Boden ist stelien- 
weise feucht und vegetationslos. Auf grófieren Flachen uberzieht ein 
rótlicher Zyyoyonium-ericrtoriim-Filz den Boden. Calluna rnlyaris, 
Erica tetrali.r und Empctrinn ni.yrum kommen in ungefahr gleichem 
Mengenverhaltnis vor. Auf trocknen Stellen beginnt sich ein Coryne-
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phoretum agrostidetosum caninae Tx. 1937 auszubilden. Benachbart 
von den Silbergrasbestanden findet sich die CUidonia-destrieta-Corni- 
cularia-tennissima-Ass. mit ihren Begleitarten Cladonia Floerkeana, 
Cl. pleurota, Cl. chlorophaea, Cl. gtaaca, Baeomyccs roseas und Poly- 
triclmm piliferm n.

Auf einer festliegenden Sandkante wurden gut ausgebildete Lager
von Lecidea gramdosa, Lecidca tdiginosta, Baeomyces roseus und Par- 
melin physodes angetroffen.

9. Heidekuppe  sudwestl ich vom Waldtei l  W ullenberg  des 
W ald be stan de s  Herrenneuen b. Varel.

L a g ę  und Aufbau:  Die Kuppe liegt rings von sandigen Fel- 
dern umgeben. Ihre Hóhe betragt ca. 10 m uber NN. Auf der 
NW-Seite befindet sich ein Aufschlufi der folgendes Bodenprofil zeigt: 

30—50 cm Flugsanddecke (verheidet)
15—20 cm Bleichsand

10 cm schwarzer Humusortssand 
? cm gelbe Sande mit einzelnen banderfdrmigen Humus- 

infiltrationen.
Vor dem AufschluG befindet sich eine kleinere vegetationslose 

Flugsandflache, stellenweise treten Feuersteingeroll, Geschiebe und 
grofiere erratische Blócke zu Tage.

V e g e t a t io n sv e r h a l tn is se :  In die Heidebestande der Kuppe 
finden sich grofiere Einpetrum-tiigrum-Bestande eingesprengt. Ver- 
einzelt begegnen uns jungę Exemplare von Pinu* silcestris und Sorbus 
cmctiparia, einige Sarothammis-scoparius-Busche, ferner Genista anglica 
und G. pilosa, sowie Yacrinium myrtilius. In der Krautschicht finden 
sich Antennaria dioica und Arnica montana!, ferner Carex pilulifera  
und Luxida rampestris. In der Bodenschicht unter der Heide herrscht 
an vielen Stellen Entodon Schreberi vor, so dafi man von einem Enłodon- 
Schrp.beri-Sla.dmm sprechen kann. In Vielem ahneln die hier vor- 
vorliegenden Verhaltnisse der von Jonas  1935 beschriebenen Calluna- 
rulgaris-Arnica-wimdana-Soziation. Arnica montana wird im Gebiet 
seltener. Die Pflanze wurde von mir beobachtet: auf anmoorigen 
Weiden bei Dangast am Jadebusen, auf Hochmoor am Lengener Meer, 
auf Sandheide bei Kirmeer i, Ostfriesland, auf der obenerwahnten 
Heidekuppe, sowie vereinzelt im Emsland.

Die Heidebestande in ihrer Gesamtheit lassen sich ais ein Callu- 
neto-Genistetum-empetretosum Tx. 1937 ansprechen.

Innerhalb einer Aachen Muldę finden sich ausgedehnte Flechten- 
bestande zwischen locker stehender Calluna mdgaris v. Erikae, ver- 
einzelt findet sich auch Cmyncpharm cancscens vor. Die Flechten- 
bestande sind ais eigene Assoziationen aufzufassen. Es handelt sich 
um die Cladonia-mitis-Ass. Ais mehr oder weniger konstantę Be- 
gleiter begegnen uns hier: Cladonia. nncialis, Cl. pleurota, Cl. Floer
keana, Cl. rerticillata v. cerricornis, Cornicutaria tenuissima und Poly- 
trichum piliferum,.

Erwahnt sei ferner das Vorkommen von Prltigera canina auf 
niederliegender Heide.

3‘
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IO. L a n g e  Hóhe beim Wal dgebi e t  Herrenneuen b . Varel .

L a g ę  und Anfbau:  Es handelt sich hier um eine gróGere 
Sandgrube, die durch Sandabbau cntstanden ist. Die Sandentnahme 
ist seit langerer Zeit eingestellt, so dafi sich die umlagernde und form- 
gebende Wirkung des Windes auf die Sandflachen gut beobachten 
laGt. Die Oberkante der Muldę auf der Nordseite liegt ca. 12 m 
iiber NN. An der Nordbóschung verlauft ein unter einer 50—80 cm 
machtigen Flugsanddecke lagcrnder Bleich- und Ortsandhorizont. Die 
Machtigkeit des Bleichsandes betragt ca. 15 cm. Die gleiche Machtig- 
keit besitzt die darunter lagernde Humusortsandbank. Unter dem 
Humusortsand folgt ein Horizont von schwarzbraunen, banderformig 
verteilten Huniusinfiltrationen. Innerhalb der Muldę tritt an einzelnen 
Stellen ais Folgę der Windauswehung eine Steinsohle zu Tage, be- 
stehend aus Geschiebe und Feuersteingeróll.

V eg etati ons verhal tnisse : Am Nordwesfhang begegnen uns 
auf dunkel, bezw. rostgelb gefarbtem Sand gróBere Lager von Baeo- 
myces rosens, Lrcirtca yr ani tłom f. aporctica und Lccnlea idiyinosn. 
Auch hier handelt es sich um eine eigene Flechtengesellschaft. Auf 
den Bruchstiicken einer ca. 0,5 cm machtigen eisenschiissigen Sand- 
steinschicht ist Leranora roarctata f. r.otarin haufig zu beobachten.

Innerhalb der Muldę begegnet uns Corynephonts cnnrmcns ais 
Erstbesiedler auf der nackten mit Feuersteingeróll bedeckten Sand- 
flache. Auf der Leeseite der Silbergrasbusche lassen sich haufig kleine 
Sandschweife beobachten. Auf die technische Bedeutung des Silber- 
grases zur Festlegung von offenen Sandflachen, Bóschungen usw. ist 
von T u x e n  1937 hingewiesen worden.

Zur Ausbildung einer selbstandigen Cladonia-destricta-Cornicu- 
laria-teim issim a-Ass. ist es innerhalb der Muldę nicht gekommen. Die 
Flechtenbestande sind hier in das Corynephoretum cladonietosum 
Tx. (1928) 1937 einzugliedern,

Empełrum niyrutn begegnet uns sowohl auf Flugsandschuttungen 
innerhalb der Muldę, ais auch in den die Muldę umgebenden Calluna- 
t>ft/rya?'A‘-Bestanden, die ihrer ganzen Zusammensetzung nach ais ein 
Calluneto-Genistetum-empetretosum Tx. 1937 aufzufassen sind. Die 
Flechten spielen in der Bodenschicht der Calfnna-Bestande keine Rolle, 
erwahnt seien nur gut ausgebildete Rasen von Cladonia certicillata 
v. evoluta, sowie Peltigera praełe:rfata v. subranina.

1 1 . Herrenneuen,  Waldtei l  Wullenberg .

L ag ę :  Siidlich von Varelin Oldenburg liegt der Waldbestand 
Herrenneuen. Es handelt sich hier vorwiegend um Nadelholz- 
bestande. die zu Anfang des 19. Jahrhunderts aufgeforstet wmrden. Ein 
AufschluG im Waldteil „Grofte Herrenneuen1* zeigt ein deutliches 
ABC-Profil. In friiheren Zeiten war die Flachę Heideland und wurde 
mit Schnucken beweidet. Noch heute tragt ein im óstlichen Teil des 
Herrenneuen liegendes Gehóft den Namen „Schaferei".

Vegetat ionsverhaItn isse :  Charakteristisch fur den Waldteil 
Wullenberg sind die groften Empetrum-niyrum-Bestande in den Rand-
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zonen der Kiefernparzellen. Vaccininin myrtillus findet sich nur ver- 
einzelt beigemischt. In der Bodenschicht herrscht Entodon Schrebcri, 
vor; Hylocomnium. splende.ns erreicht keine hohen Deckungswerte, ist 
aber hier ais regelmafiiger Begleiter anzusprechen. An den Wegrandern, 
sowie auf einigen Parzellen mit jungen schlechtwuchsigen Kiefern tritt 
Calluna tulyaris in gróBeren Bestanden auf. In der Bodenschicht 
herrschen vielfach Moose vor, Entodon Schreheri, Stereodon ericctorurn, 
Dicranum seopariuni, Dicranum undulatmn, mehr vereinzelt Płilidium  
ciliarc. In einer verheideten Waldschneise finden sich grófiere, freie, 
sandige Flachen. Verfolgen wir die floristischen Verhaltnisse, be- 
ginnend bei den sandigen Flachen bis hinein in die Kiefernbestande, 
so lassen sich vier deutliche Zonen unterscheiden:

1. Auf der freien Sandflache, Boden grobsandig, treten ais Erst- 
besiedler Polytriclmm pilifernm , Corni-cularia tennissima, Cornicu- 
laria tennissima v. muricata und Clarlonia. destrictn auf. Vereinzelt 
begegnen uns Corynephorens canescens und Hypochoeris radicata. 
Eingesprengt finden sich ferner Cladonia pleurota, Cl. Floerkeann, 
CL rerliollnta  v. ccrricontis, Cl. dry en er ans, Cl. crispata f. peri- 
łheta. Es handelt hier um die Cladonia-destricta-Cornicidaria- 
tenuissima-Ass. Ais Corynephoretum cladonietosum Tx. 1937 
móchte ich diese Bestande nicht bezeichnen. Es handelt sich 
hier um eine Flechten-Dauergesellschalt im Sinne Braun-Blan- 
quet 's.  Eine Weiterentwicklung in ein Corynephoretum findet 
unter den vorIiegenden Verhaltnissen nicht statt, wie ich das im 
Laufe einer mehr ais fiinfjahrigen Beobachtungszeit feststellen 
konnte

2. In der Randzone der Kiefernparzelle ist es zur Ausbildung der 
CUidonia-mitis-Ass. gekommen, Cladonia nnciales f. dicraea er
reicht fast die gleichen Deckungswerte wie Cl. mitis. Ais weitere 
Begleiter begegnen uns hier: Cladonia pleurota, Cl. Floerkcana, 
schwachliche Exemplare von Cl. impeza, und Cl. sylcatica, Ci. 
yracilis, kleine Rasen von Cl. deyeneraus, CL rcrticillata v. rerri- 
cons, Cl. crispata f. peritheta, Cornicutaria tenuissinm und C. ten.n- 
issirna v. mnrirata. PolytricJium pilifernm  tritt hier nur sehr 
vereinzelt auf.

3. In der Randzone innerhalb der Kiefernbestande findet sich haufig 
ein Eutodon-Srbreberi-reicher Calluua-mlgaris- und Empetrmn- 
nifjrum-Gurtel.

4. Die Kiefernbestande sind hier ais ein „Pinetum cladoniosum“ 
(Regel 1930) oder besser ais ein „Cladina-reicher Kiefernwald“ 
(T obler  u. Mattick  1938) anzusprechen. Moose sind so gut 
wie nicht vorhanden. Ein grauer Flechtenteppich uberzieht 
gróCere Flachen des Waldbodens. Es handelt sich vorwiegend um 
Yertreter der Untergattung Cladina, Cladonia impeza, CL si.lratiea 
und Cl. tenuis. Es sind die gleichen Arten, die in den Flechten- 
heiden dominieren, ausgenommen CL tenuis. Infolge mangelnder 
Konkurrenz durch hóhere Pfianzenarten kónnen sich die Flechten 
auf dem Waldboden ungehindcrt ausbreiten. An Stelle von 
Cladonia ranyiferina, die in den flechtenreichen Kiefernwaldern 
der Mark Brandenburg (K r ieger  1937), vereinzelt auch in den
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Osenbergen siidlich von Oldenburg (Tobler  u. Mattick  1938) 
ais lokale Charakterart vorkommt, tritt im nordlichen Oldenburg 
und in Ostfriesland Ckidonia impetem, Demzufolge nennen wir 
die hier vorliegende Gesellschaft, Puius-silrestris-Cladonia-im- 
pexa-sylvatica-Ass, die ais atlantische Variante der ostlichen 
Piniis-silresbis- Cladortia- sylmtica - rcmyiferina - Ass. aufzufassen 
ist. Ais konstantę Begleiter dieser relativ artenarmen Flechten- 
Ass. treten Cladoma tenuis, Cl. grarUis v. chordalis. Cl. uncialis 
und Cl. crispata v. cetrariaefonni.s auf. Ein ausgesprochenes 
Clado*ia-yracilis-v.-c;hordnHfi-Stad\um, wie es K r ie g e r  1937 fur 
Brandenburg beschreibt, ist in unseren Waldern in der Regel 
nicht anzutreffen.

Je alter die Kiefernbestande werden, d. h. je mehr durch 
KronenschluC die Belichtungsverhaltnisse sich verschlechtern, um 
so ungunstiger werden die Lebensbedingungen fur die Cladonien. 
Der Cladina-reiche Kiefernwald wird mit der Zeit von Empetrnm 
niyrum, Vaccinimn-myrtilliis- oder Vacamium-vitis- yrfaen-reichen 
Stadien abgelost, in dereń Bodenschicht die Moose dominieren. 
In sehr trocknen Kiefernwaldern koinmt es jedoch kaum zur Aus- 
bildung dieser Stadien. Die Flechten sind hier ais Dauergesell- 
schaft aufzufassen, die nur durch grundlegende Anderrmg der 
lokalen Faktoren, wie z. B. durch Kahlschlag weicht.

Der Herrenneuen, dessen Flechtenreichtuni von Langer-  
feldt  1938 beschrieben ist, findet sich auch auf der von T obi er 
u. Mattick 1938 augestellten Kartę der wichtigsten nordwest- 
deutschen Flechtengebiete eingezeichnet.

12. R a p e lsb e r g  bei  Neuenwege.

L a g ę  und A u fbau :  Die Kuppe liegt an der Strafie Neuen- 
wege-Rosenberg. Nach W oebcken 1936 hat die Kuppe ihren Namen 
von dem alten Friesenkonig R ad  bod erhalten. Auf der Ostseite be- 
findet sich ein AufschluG mit folgendem Bodenprofil: 15— 20 cm 
Bleichsand. Die darunterliegende Humusortsandschicht weist die 
gleiche Machtigkeit auf. Dem Ortsand folgt ein Horizont mit schwarz- 
braunen banderformig verteilten Humusfiltrationen, der nach unten in 
helłe, geschichtete Schmelzwassersande iibergeht.

Vegetat ion sverha l tn is se :  Die Cfof/rwo-Bestande der Kuppe 
sind ihrer Zusammensetzung nach ais ein Calluneto-Genistetum empe- 
tretosum Tx. 1937 aufzufassen. Innerhalb des Callunetum lassen sich 
eine Moos- und Flechtenreiche Fazies unterscheiden, In den moos- 
reichen Heidebestanden konnen wir von einem Entodon-Prhrpberi- 
und von einem Stereodon-ericetormn-Stadium sprechen. In der Flechten- 
reichen Fazies, die besonders auf der NE-Seite ausgebildet ist, be- 
gegnen uns Cladoma-impeora, Cl. yracilis v. chordalis, Cl. syliatica, 
Cl. pleurota, Cl. Flocrkcana ganz vereinzelt Cl. cornutomdiata und 
Cl. chlorophaea. Das zerstreute Vorkommen der Flechten berechtigt 
uns aber nicht, hier von einer eigenen Flechtenorganisation zu sprechen. 
In einer Aachen Muldę wachsen gróBere Erica-tetralix-Bestande, in die 
sich Trichophornm caespitosum ssp. germaiiicum, Molinia coerulca und
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Eriophorum polystachion eingesprengt finden. In der Bodenschicht 
herrschen Cladonia sylratica, und Cl. nuci alit vor. Nur vereinzelt 
treten Cladonia impera, Cl. sguamosa und Cl. chlorophaca auf, ferner 
die Moose Entudon Schrebcri, und Słereodon ericetorum. Die Glocken- 
heide-Bestande sind dem Ericetum tetralicis cladonietosum ( Jo  nas 
1932) Tx. 1937 zuzurechnen.

13. Sand he id e  und Busch beim K los terhof  J i ihrden.

L a g ę  und Aufbau,  Nordwestlich der Schule zu Bredehorn 
befindet sich eine kleinere Sandheideparzelle. Ein vorhandener Auf- 
schlufi zeigt folgendes Bodenprofil:

15 cm Bleicbsand
10 cm Ortsand, schokoladenbraun, z. T. ins Yiolett gehend,
15 cm rostfarbener Sand mit schmalen dunkelrostfarbenen, 

parallel verlaufenden Streifen.
20 cmhellrostfarbeneSandschicht mit feinen rostfarbenen Flecken, 

deutlich ais Wurzelreste erkennbar.
? cm hellgelber Sand.

An einzelnen Stellen lagert eine 40— 50 cm machtige Torfdecke 
Ober dem Bleichsand.

V eg etationsverhalt  nisse: Eingesprengt in die Heide finden 
sich Molinia cocrulea, Geni sta pilosa und an den Randpartien Vae- 
cinium vitis iehi.cn. In der Bodenschicht lassen sich eine Moos- und 
eine fiechtenreiche Facies unterscheiden. Bei den Moosen handelt es 
sich um Entodon Schrebcri, Stcrcodmi ericetorum, Dicranuin scoparium, 
Dicranum umlulatum und um Polytrichum pUiferum  an lichten, trock- 
nen Stellen.

Zwischen sehr lichtstehender Calhina w lgans begegnen uns aus- 
gedehnte Lager von Cladonia strepsilis, stellenweise vermischt mit 
Cornicularia tennissima v. muricafn. Man kann hier von einem Cla
donia-.slrepsi.lis-St3.dium innerhalb der Heide sprechen. Dort, wo die 
Heide geschlossener ist, begegnen uns Cladonia impcxa, Cl. sylratica., 
Cl. gracilis v. chordalis, Cl. crispata v. crtrariaeformis, Cl. chlorophaca 
und Cl. Floerheana. Es handelt sich hier um die Calluna-mdgaris- 
Cladonia-impcza-sylratica- Ass. mit ihren konstanten Begleitern Cl. 
gracilis v. chordalis, Cl. crispata v. crtrariaeformis und Cl. Flocrkcana-

Auf freien Stellen zwischen den M iccininm-ritis-idaca-Buschen 
finden sich Cladonia, chlorophaca. Cl. glauca, Cl. macilcnta, Cl. Floer- 
keana, Cl. plcwota, Lecidea granulom  und Polytrichum p ili fenem ; 
die rotfruchtigen Cladonien uberwiegen. Der Flechtenbestand ahnelt 
in seiner Zusammensetzung der von T o b l e r  und Mattick 1938 be- 
schriebenen ,,Cladonia-baniht/is - Cladouia-glanca-Gese\\scha{t‘ l. Die 
fuhrende Rolle ais Lokalcharakterart, ubernimmt hier fur die fehlende 
Cladonia bacillans die Cladonia macilcnta.

An einzelnen Stellen innerhalb der Heide, wo nackter Rohhumus 
zu Tage tritt, tritt Cladonia impera ais Neubesiedler auf. Der Boden 
ist hier von zahlreichen winzigen Cl.-impera-Lagern flockenartig bedeckt.

Der J iihrden er Busc h ist sicherlich ein recht alter Waldbestand, 
der kaum jemals Heideland gewesen ist. Der Busch gehort zu dem
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Klosterhof Jiihrden, der friiher zur Johanniter-Kommende Bredehorn 
gehorte. Auf der „Tabula Nova Comitatus Oldenburgici et Delmen- 
horstani11 von 1604 findet sich der Walbestand schon eingezeichnet. 
Nach Sandstede  1912, sowie nach briefl. Mitteilung (1938), soli bei 
Jiihrden Cetraria islandica vorkommen. Trotz eifrigen Suchens habe 
ich die Flechte nicht aufgefunden. Der Busch besteht aus Buchen-, 
Eichen-, Kiefern-und Fichtenbestiinden. Bemerkenswert sind prachtige 
baumfórmige Ilex-aquifol*um-Exemp!are und ausgedehnte, iibermanns- 
hohe Adlerfarn-Bestande. Das CIadonien-Vorkommen beschrankt 
sich in der Hauptsache auf die Kiefern- und Fichten-Bestande. Hier 
wurden beobachtet: Cladonia Floerkeana, Cl. bacillaris, CI. maci lenta, 
Cl. diffitata, Cl. inrrassata, Cl. pletirota, Cl. graeUSe, Cl. rornnta, 
Cl. chlorophaea, Cl. fimbriata, CL cornatoradiata. Cl. pitgrea und 
Cl. vmpexa.

Beachtenswertistdiebaumbewohnende Flechtenflora, die eine ein- 
gehende Bearbeitung verdiente. Auf Eichen fanden sich: Par me li a 
physodes, P. acetabulum, P. fidiginosa, P. isidiophora, P. śnienia, 
P. cg lisph ora, Cetraria glanca. Pertusaria amara, P. pertusa, v. riarurn, 
Erernia prunastri, Usnea dasypoga und eine Reihe von Lecanora-Arten, 
im Nordwesten des Busches befindet sich ein kleines Moor mit kiimmer- 
lich wachsenden Kiefern bestanden. Es handelt sich hier um ein be- 
sonders schon ausgepragtes Ericetum tetralicis typicum Tx. 1937.

14. Sandheide,  westl. der Schweinebrucker  Fuhrenkam pe.

L ag ę :  Westlich der Schw eineb ru cker  F^uhrenkampe er- 
streckt sich ein groGeres Sandheidegebiet. Die Heide wird im Norden 
und Westen vom Friedeburger Wiesmoor, im Siiden vom Spolsener- 
moor und im Osten von den Fuhrenkampen begrenzt.

Vegetat io nsverhaltn is se :  GroGe Erica-tetralix- und Callnna- 
mdgaris-Bestande, in die sich besonders f>ei den Sandauswchungen 
Empetrum nigrumeingesprengt findet, geben dem Gebietdas fioristische 
Geprage. Der stellenweise geiibte Plaggenhieb, sowie die starkę Be- 
weidung der Flachę durch Heidschnucken tragen zur Enstehung ganz 
bestimmter floristischer Aspekte bei. Trotz der nahen Fuhrenkampe 
findet sich nirgends Baumwuchs auf der Flachę, eine deutliche Folgę 
der Schaftrift.

Auf starkę Schaftrift fiihre ich die sich stellenweise auf Kosten von 
Calluna milgaris ausbreitenden Erira-łetralir-Bestande zuriick. Schafer 
Depp in g ,  Bohlenberge, teilte mir mit, dafi die Heidschnucken die 
„Doppheide11 (Erica tetrali.c) ungestórt lassen, hochstens an den jungen 
Trieben naschen. Bei Beobachtungen an der weidenden Herde fand 
ich dies bestatigt. Auf Stellen, wo die Heide abgeplaggt ist, haben 
sich lichtstehende Erica-tetralix-Bestande entwickelt. Eine Boden- 
schicht ist in vielen Fallen noch nicht entwickelt. Yereinzelt wurden 
jungę Calhma-vulgaris-F(\anzen, sowie Rasen von Polytrichum pili- 
ferum und Bryum nutans beobachtet.

Die starkę umlagernde und formgebende Wirkung des Windes 
auf die Landschaft erkennen wir in mehreren grófieren 4—5 m tiefen 
ausgewehten Sandmulden. Haufig sind alle feinen Sande ausgeweht,
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so dafi GerólI und Geschiebe allein auf der Sohle der Mulden zuriick- 
bleibt. Der Flugsand wird an den Randem der Mulden in Form von 
kleinen Sandwallen abgelagert. Die Frage der Sandverwehung spielt 
fur die Urbarmachung von Sandheidegebieten eine grofie Rolle. Die 
Festlegung der einzelnen Schmelzwassersande hat Jahrhunderte, wenn 
nicht Jahrtausende, gedauert. Ein willkurlicher Eingriff in die „natiir- 
liche Ordnung" durch Umbrechen grofier Flachen wird, falls keine 
Schutzwalle oder Schutzpflanzungen angelegt werden, die Landschafts- 
entwicklung um Jahrhunderte zuriickwerfen. Nach Aussage eines 
Siedlers aus der Kolonie Bentstreek ist auf den Ackern der staatlichen 
Moorverwaltung der Roggen zur Erntezeit haufig 30— 50 cm ein- 
gesandet. Direktor Hinrichs, Wiesmoor, machte mich im April 193B 
auf die starken Sand- und Kunstdiingerverwehungen auf neukultivierten 
Sandackern aufmerksam. Dunkle Wolken von Sand und Thomasmehl 
wurden von den Sandackern in das Moor getrieben. Derartig starkę 
Sandverwehungen konnen natiirlich die Rentabilitat von in Kultur ge- 
nommenen Sandheidegebieten in Frage stellen (vergl. Behmann 1930). 
Vielfach wird es besser sein, derartige Gebiete aufzuforsten, zumal 
dann, wenn durch Bodenuntersuchungen festgestellt ist, dafi die be- 
treffenden Gebiete friiher bewaldet waren.

Zur eingehenden Untersuchung wahlte ich eine grofiere, vom 
Wind ausgeblasene Muldę, wenige hundert Meter westlich der Fuhren- 
kampe. Innerhalb der Muldę wachsen lockerstehende Calluna-imlgaris-, 
Erica-iełralix- und Empetrum-nigrmn-Bestande. Der Boden ist stellen- 
weise ohne Vegetation mit Geroll besat. Dort, wo der gelbliche Flug
sand am Fufie der Boschungen abgelagert ist, wurde Corynephorus 
eanescens ais Erstbesiedler festgestellt. Auf feinsandigen Flachen ist 
das Corynephoretum agrostidetosum caninae Tx. 1937 zur Entwicklung 
gekommen. Auf grobsandigen Stellen begegnet uns die Cladonia- 
destricta-Cornieiilaria-tenuissim n-Ass. Polytrichum piliferum  und
Corynepkorus eanescens treten in den Flechtenbestanden sehr zuriick, 
besonders das Silbergras fehlt oft ganz. Ais Begleitarten beobachten 
wir Oladonia lerticillała v. cerricornis, Cl. Floerkcana und Cl. pleurota.

A u sgew ehte  Muldę nordóstl .  vom Behntm eer.

Die Muldę streicht von NW nach SE. Die Lange betragt ca. 
50 m. Die Breite schwankt zwischen 8— 16 m. Innerhalb der Muldę 
ist der Boden vielfach vegetationslos mit einem Steinpfiaster bedeckt, 
Auf den Flugsandschuttungen wachsen grofiere Empetrum-nigrum- 
Bulte. In der Bodenschicht unter den Krahenbeeren finden sich die 
Moose Entodou Schreberi und Stereodon ericetornm, vielfach in ge- 
trennten Stadien. Ais Erstbesiedler auf der mit Feuersteinen bedeckten 
Muldensohle treten neben Polytrichum piliferum  auch Coruicularia 
tenuissirna und Cladonia dcstricta auf. Auch hier kommt es zur Aus- 
bildung der Cla/KUua-Uestricla- Contieularia-tenuissirna-Ass. ohne Bei- 
mengung von Corynephorus eanescens.

Die Heidefiache an der Oberkante der Muldę ist nach ihrer Zu- 
sammensetzung ais Calluneto-Genistetum empetretosum Tx. 1937 auf- 
zufassen. Flechtenreiche Stadien mit Cl. impexa, Cl. sylratiea Cl. yra-

Fedde, Rep. Beili. CXVI. 4
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cilis v. chor dali a. Cl. chlorophaea, Cl. Floerkeana, Cl. pleurofa finden 
sich eingesprengt. Zur Aufstellung einer eigenen Flechtenassoziation 
berechtigen die Flechtenbestiinde nicht.

15. Holle-Sand (Ostft iesland).

L a g ę :  Mit dem Namen Holle-Sand wird ein ehemaliges, jetzt 
aufgeforstetes Binnendunengebiet nórdlich vom Kirchdorf Rem els  
in Ostfriesland bezeiclinet. Das eigentliche Diinengebiet erstreckt sich 
in ostwestl. Richtung in einer Lange von ca. 2,5 km und einer durch- 
schnittlichen Breite von 500 m. Die Hohe der Diinen schwankt 
zwischen 14 und 18,5 m iiber NN.

V egetat ion svcrha l tn is se :  Der Holle-Sand, der sich durch 
einen groBen Flechtenreichtum auszeichnet, wurde verschiedentlich von 
Sa n d s te d e  in seinen Arbeiten erwahnt. T ob le r  und Mattick 1938 
zahlen den Holle-Sand mit zu den wichtigsten friiheren Flechtengebieten 
Nordwestdeutschlands. Auch heute noch ist der Holle-Sand ein wich- 
tiges Flechtengebiet. Die Diinen sind mit Kiefern aufgeforstet, ver- 
einzelt sind auf den Diinenkuppen Eichen anzutreffen. Eigenartig 
wirken die reliktartigen Ammophila-arcnaria-BestAndc zwischen den 
Kiefern. Es handelt sich hier um Reste einer friiheren Diinen- 
bepflanzung. Calluua rulparis wachst an den Wegrandern in niedrigen, 
dichtgcschlossenen Bestanden. Innerhalb der Kieferparzellen wachst 
die Heide vereinzelt in sparrigen, hohen Exemplaren. Charakteristisch 
sind die groBen, grauen Cladonienteppiche in den Diinentalem und 
auf den Kuppen. Die Waldbestande sind hier ais ein typischer 
„Cladiua-reicher Kiefernwald11 anzusprechen. Die Verhaltnisse sind 
hier ahnlich wie in den siidlich von Oldenburg gelegenen Cladonien- 
Gebieten. Die Claclina-Arten treten haufig in gleichem Mengen- 
verhaltnis nebeneinander auf. Oft tritt die eine oder andere Art auch 
in gróUeren Reinbestanden auf, so daB man von einer impexa-Fazies 
■ spiralna- Fazies, tcnms-Fazies usw. sprechen kann. Die Verhaltnisse 
sind ahnlich, wie sie T o b le r  und Mattick 1938 fur die Osenberge 
siidlich von Oldenburg beschreiben. Im Holle-Sand fehlt jedoch C/a- 
donia ranpiferina volIkommen. Wie im Herrenneuen handelt es sich 
hier um die Fiitits-.silrestris-Cladonia-impem-splratu-a-Ass. Ais kon
stantę Begleiter sind anzusehen: Cl. tenuis, Cl. gracilis v. chordalii*, 
Cl. uncialis und Cl.nrispata v. cetrariaeformis. Fruchtende Cl. impera- 
Exemplare wurden haufig angetroffen, gleichfalls Cl. impem v. spumom. 
Cl. uncialis tritt haufig in der Form turgescens auf. Die Flechten- 
bestande sind hier ais Dauergesellschaft anzusprechen, denn nach 
Sandstede (in litt.) waren schon vor 25 Jahren groBe Flechtenteppiche 
im Gebiet vorhanden.

Auf lichten Stellen begegnen uns zwischen locker stehender, 
sparriger Calluna imlgaris gut ausgebildete Lager von Pycnothelia 
papillaria, Cladonia strepsilis und Baeomyces roseus. Zwischen den 
Flechten wachsen kleine Rasen von Polyłrichum piliferum Sehr 
wahi scheinlich handelt es sich hierum eineeigene Flechtengesellschaft.

Auf kleinen Diinenkuppen mit lockerem Heidebewuchs finden 
sich in sonniger Lagę gróBere Lager von Cladonia verticillata v. cer -
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ricor/tis: dazwischen wachsen vereinzelt Cladonia degenerans !nit den 
Formen haplotea, dilacerala und pl/yllophora, ferner Cornicularia 
lemiissima v. muricata, Lecidea granulom, Lec. uliginosa, Baeomyces 
roseus und Slereocaidon condensutum. K r ie g e r  1937 schreibt: „In 
den ersten Entwickelungsstadien der Vegetation kann Cl. verłicillala 
zuweilen dominieren.11 Dies ist ohne weiteres richtig, aber aus diesem Ent- 
wicklungsstadium kann unter extremen Verhaltnissen ein Dauerstadium 
werden, wie es sich besonders ausgepragt zeigt im „Groften Sand“ bei 
Bórger. Derartige Stadien sind ais eine eigene Assoziation aufzufassen, 
die wir nacli der lokalen Charaktcrart in Anlehnung an T ob le r  und 
Mattick 1938 ais Cfadouw-cerrieornis-Assoziation bezeichnen. Ais 
konstantę Begleiter sind Cornicularia ienuissimav. muricata, Baeomyces 
roseus und Pycnothelia papillaria v. wolarifurmis anzusprechen.

Es handelt sich hier um eine durchaus heidefeindliche Flechten- 
gesellschaft.

Vereinzelt bcgegnet uns in sonnigen Lagen ein typisch ausge- 
pragtes Corynephoretum cladonietosuin Tx. (1928) 1937. Auf die 
baumbewohnenden Flechtenarten kann an dieser Stelle nicht einge- 
gangen werden. Einige charakteristische Arten sind in dem Ver- 
zeichnis am Schlusse der Arbeit aufgefuhrt.

In der Nahe vom Holle-Sand liegen bei Grol3-01dendorferfeld 
noch groCere Sandheideparzellen, die ihrer fioristischen und soziolo- 
gischen Zusammensetzung nach ais feuchte Sandheide, bezw. ais ein 
Calluneto-Genistetum molinietosum (Wi. Christ iansen 1931) Tx. 
1937 anzusprechen sind. Eine eingehende Untersuchung unterblieb, 
da es sich um ausgesprochen Moos-reiche Calluna-Bestande handelt.

16. Heidest i ick  bei U pschort  (Ostfriesland).

Lagę :  Nordlich von Upschort untersuchte ich ein kleineres, 
rings von Wiesenland umgebenes Heidestiick. Es handelt sich um die 
letzten Reste des Upschorter Moores. Der Untergrund besteht teils 
aus Moor teils aus Sand.

Vegeta t ion sve rh a l tn is se :  Die Heidebestande sind ihrer
Zusammensetzung nach dem Calluneto-Genistetum molinietosum (Wi. 
Chr is t ianse n 193r) Tx. 1937 zuzurechnen. In der Bodenschicht 
iiberwiegen die Moose. Es lafit sich ein Enlodon Schreberi und ein 
Slereockm-ericeto)'um-Sta(lium unterscheiden. Die wenigen Flechten 
haben hier nur den Wert ais Begleitarten. Es handelt sich um typische 
Vertreter der Calinuu - m lgaris- (l(/donta-hnpexa-sylvatica-Ass. Cl. im- 
pera, Cl. sylnatica. Cl. graciiis v. chordalis, Cl. Eloerkeana, Cl., chlcrro- 
phaea und Cl. crispala v. cetrariaefonnis. Auf nacktem Torf herrschen 
rotfriichtige Cladonien vor: Cladonia pleurota, Cl. bacillaris, Cl. Floe- 
Iceana v. earcata, Cl. deformis. Vereinzelt wurden beobachtet: Cl. cor- 
nuioradiala, Cl. ylauca. Cl. sgaamosa v. ledcorłicała m. rigula, sowie 
kleinere Lager von Lecidea gran niosą und Lec. uliginosa.

4'
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17 Rispelerhelmt  (Ostfriesland).

L a g ę :  Die Untersuchungen wurden auf einem Heidestreifen 
durchgefiihrt, langs eines sehr sandigen Weges, der von Rispelerhelmt 
nach Kirmeer fiihrt.

V e g e t a t io n s v e r h a l tn is s e :  Die Bestande sind ais Calluneto- 
Genistetum empetretosum Tx. 1937 anzusprechen. Ais Charakter- 
arten bemerken wir hier neben Calluna rulgaris, Genista anglica, Em - 
petnun uigrum, Genista pilona und Antennaria d.ioica. In der Boden- 
sch cht wurden beobachtet: Entodon Schreberi, Stcreodon ericetorum, 
Uicranum scojiarium. ferner die Flechten Cladonia impexa, Cl. sylratica, 
Cl. uncialis, Cl. gmci/is v, chordaMs, Cl. crispata v. gradlescens, Cl. 
chloropham und Cornindaria tenuissima. An einzelnen Stellen ist es 
zur Ausbildung einer eigenen Flechtenassoziation gekommen. Es 
handelt sich um die typische Callana-culgaris- Cladonia- impe.m-syl- 
mtlica- Ass.,in der Cladonia impexa und ( ’1. syhmlica ais lokale Charakter- 
arten und Cl. gracilis v. chor dolin, Cl. uncialis und Cl. crispata v. graci- 
fenema ais konstantę Beglciter anzusprechen sind. Auf freien, sandigen 
Flecken zwischen derHeide tritt Polytrichwn p ili fermu ais Erstbesiedler 
.auf. I )ie Widertonmoosrasen werden abgelost von Cornicvlaria tevn- 
isnima und Cl. dcstricln

18. Sandheide  si idlich des K n y p h a u s e r  Waldes 
(Ost fr iesland) .

L a g ę :  Siidlich des K n y p h a u s e r  Waldes  dehnt sich zwischen 
Reepsholt und Wiesedermeer eine groGere Sandheidefiache aus. In 
der letzten Zeit (Friihjahr 1938) sind allerdings groGe Teile umgebrochen.

V e g eta t ion sve rh a l tn is se :  In die Heidebestande finden sich 
vereinzelte Ewpetrum-nigłiim-Busche und jiingere Exemplare von 
Pinns silrestris eingesprengt. Die Heide ist ais eine typische Cladina- 
Heide aufzufassen. Tonangebend sind die ausgedehnten Rasen von 
Cladonia. impexa. Es handelt sich hier um die typische Callnna-md- 
garis-dacioma-impeza-sylratica-Ass. Ais lokale Charakterarten sind 
Cl. impe.ra und Cl. sylratica anzusehen, ais konstantę Begleiter Cl. tennis, 
Cl. gracilis v. chordalis und Cl. uncialis. Ferner wurde sehr vereinzelt 
beobachtet: Cladonia pleurota, Cl. chlorophaea und Cl. Flocrkeana. 
Die niederliegenden Heidestraucher, die z. T. in der Form v. Erikac 
auftreten, sind viclfach mit Parmelia physodcs bewachsen. In der 
Bodenschicht der kleinen Emjjetrum-nigrum-Bestande finden sich neben 
Cl. impexa, Stcreodon ericetorum und Entodon Schreberi. Will man die 
fur das Gebiet ohne Frage charakteristischen Empetrum-?iigrnm-Be- 
stande mit in die Flechtenassoziation hineinbeziehen, so kann man diese 
flechtenreiche Calluna-Empetrum-Heide ais ein Calluneto-Empetretrum 
cladonietosum bezeichnen.

Auf Heidebiischen im Knyphauserwald wurde an Stelle der sonst 
so haufigen Parmelia physodcs, Cetraria glauca beobachtet.
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19- H eidestiick  an der W egkreu zu n g L e e rh a fe -R isp e l-  
M iiggenkrug (O stfrieslan d ).

Es handelt sich hier um ein kleineres, ca. I Morgen groGes Heide- 
stiick. Auf der NE-Seite befindet sich ein kleiner AufschluG, der 
folgendes Bodenprofil zeigt:

40— 50 cm Flugsanddecke,
4 cm torfartige Humusschicht (ehemalige Heideflache),

1 5 cm Bieichsand,
3 cm torfartige Humusschicht,

10 cm Bieichsand,
IO cm schwarzer Humusortsand,

? cm gelblicher Sand ohne Humusinfiltrationen.
V eg etatio n  sv erh a ltn isse : Neben Calluna milgaris treten 

ais Charakterarten auf: Gcnista amjlim, G. pilosa, Antennaria dioica, 
sehr vereinzelt Grim ietralix, ferner Carex pilulifera.

Die Bodenschicht ist auGerordentlich arm, nur ganz vereinzelt 
lassen sich Moose feststellen, Entodon Schreberi, Stereodon ericctorum 
und Polytrichum junipcrimtm  und P. piliferum . Auch Flechten sind 
nur wenig vorhanden: ganz vereinzelt Cl. impexa, Cl. Floerheana, 
Cl. sipiamosa v. lericorlicała.

Auf freien, sandigen Stellen ist es zur Ausbildung der Cladonia- 
destricta-Comieularia-tcnuissitna-Ass. gekommen. Neben den vor- 
herrschenden Lokalcharakterarten Cl. destricta und Cornicidaria. tenu- 
issima treten ais Bcgleiter auf Cladonin pleurota, Cl. chlorophaea, Cl. 
Florkrai/n, Cl. furrała v. racrmosa, Cl. crispata v. gracilescetis, Bacomyces 
roscus, Parmelia physodes, nur ganz vereinzelt Corynephorus ccinrscens 
und Poli/triclmm piliferum .

20. Heideflache bei Kirmeer (Ostfriesland).

L a g ę : Es handelt sich um eine gróGere Sandheide, siidwestl. 
vom Hause des Siedlers Cramer, K irm eer. Teils geht die Sandheide 
in ein mit Erica tetralix bewachsenes Heidemoor iiber.

V e g e ta tio n sv e rh a ltn isse : Zwischen der hochwiichsigen
Besenheide finden sich groGere freie Stellen, dereń Boden fast aus- 
schlieGlich von den Krustenflechten Lecidea granulom  f. aporeticaĄ Lec. 
uligmesa und Bcteomyees rourus bedeekt ist. Vereinzelt wurden hier 
ferner beobachtet Cladonin drfot mis und Cl. verticillata v. cernrornis. 
Es handelt sich hier um die LeńiJm-gramdosa-idiginosa-Ass.

Am Rande einer kleinen Sandmulde begegnen uns zwischen 
Calluna mtłgaris: Gcnista auglica, Gen. pilom, Erica tdralix, Molinia 
coerulea, Corynephorus cancsccns, Carcx pilulifera, Arnica montana, 
Succisa pratensis, Antennaria dioica und Ilypochocris radicata.

Dieser Bestand hat eine groGe Ahnlichkeit mit der von Jon as 
193 5 aus dem Emsland beschriebenen Calluna,-rulgaris-Arnim-mon- 
tana-Soz. Andererseits sind auch gewisse Anklange an das Calluneto- 
Genistetum Subass. von Orehis maculatns D iem ont 1937 vorhanden. 
Auf freien sandigen Stellen zur StraGenseite hin, aber auch direkt am
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StraGenrande wurde ein typisch ausgebildetes Corynephoretum cla- 
donietosum Tx. (1928) 1937 beobachtet.

21. H e id e s tiic k  zw ischen H eidm iihle und der Forst
U pjever bei Jever.

Untersucht wurde hier ein kleineres Heidestiick ostlich vom Forst 
Up jever. Zwischen den Calhuta-mlyarisr-Bestanden finden sich jungę 
Exemplare von P i mis sylrestris, sowie vereinzelte Sarotliamws-sco- 
jwimts-Busche eingesprengt. Die Bodenschicht unter der Heide wird 
fast ausschlieGlich von den Moosen Entodon Sclireberi, Hylocornium 
spieniłem, LHaranmn sroparium, Stereodon eriretonun, Polytnehum 
juniperinum  und P. piliferum  gebildet. Die wenigen Cladonien ge- 
horen in der Hauptsache der Gruppe Cocc.i'fprane an, Cl. Floerkeana, 
CL maeilenta und Cl. pleuroła. Nach San d sted e  1912, sowie nach 
schriftl. Mitteilung sollen in dem Gebiet zwischen Heidmiihle und der 
Forst Upjever Cełraria-islandicu-Bestande vorkommen. Die Standorte 
scheinen nicht mehr vorhanden zu sein. Das Gebiet ist seit der Be- 
arbeitung durch San d sted e  1912 durch Siedlungsbauten wesenlich 
verandert. Die heutigen Reste der einst so groGen Heideflachen sind 
ais charakterlose Calluna-Stadien anzusprechen.

An dieser Stelle sei kurz auf den groGen Reichtum an baum- 
bewohnenden Flechtenreichtum im Upjever hingewiesen. Die Eber- 
eschen langs der StraGe von Sibetshaus zum Flughafen weisen einen 
iiberaus iippigen Flechtenbewuchs auf. Noch iippiger ist der Flechten- 
bewuchs an den jungen Kiefern und Larchen westl. der StraGe. Vron 
dem untersten Stammende bis in die jiingsten Zweigspitzen sind die 
Baume teilweise von Flechten iiberzogen, vorwiegend Parm elia-, 
Erem ici- und Łiwra-Arten. Einen derart iippigen Flechtenbewuchs 
habe ich im ganzen Gebiet sonst nirgends beobachtet. Auch in den 
Laubwaldbestanden, auf Eichen und Buchen findet sich eine reiche 
Flechtenflora. Beobachtet wurden hier Grap his-, Lemnactis-, Cladonia-, 
Pcrtusaria-, Lecanora-, Ochrolechia-, Haematomma-, Phlycłis-, Par
melia-, C etra ria E re rn ia -, Usnea- und Physcia-Arten. An einer 
Buche beobachtete ich beispielsweise ein Lager von Parmelia cylis- 
phora von 20X30 cm Ausdehnung!

Eine eingehende Bearbeitung der Flechtenflora im Upjever ware 
eine lohnende Aufgabe.

22. San d h eid e im K o llru n g e r  Moor (O stfrieslan d ).
L a g ę  und A u fbau : Die Untersuchungen wurden auf den 

Sandheideflachen des siidlich von Kollrunge liegenden groGen K o ll
runger M oores durchgefiihrt. Im Osten, bezw. Nordosten schlieGen 
sich das Luckmoor und das Pfalzdorfer Moor an. Innerhalb einer vom 
Wind ausgeblasenen Muldę fand sich an einer Kante folgendes 
Bodenprofil:

25 cm gelblicher Flugsand (Oberflache verheidet),
20 cm Bleichsand,

8 cm schwarzer Humusortsand,
? cm gelber, bis rostgelber Sand, der an der Lult ausbleicht.

Keine banderfórmigen Humusinfiltrationen.
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V e g eta tio n sve rh a ltn isse : Auf den Sandheideflachen ist
Calluna vulgaris Hauptcharakterart. Bort, wo der Boden anmoorig 
wird findet sich Erica łetralic eingesprengt. Im Moor selbst herrscht 
die Glockenheide vor. In den Calluna-vulfjnris-Bestanden lassen sich 
Mnlinia coerulea, Oenista anglica, ferner sehr vereinzelt Salix regens 
und Sorbus aucuparia, beobachten. Die Bodenschicht in den Cnllund- 
rulgaris-Bestanden besteht vorwiegend aus Moosen, Entodon Schreberi 
Stereodon ericetorum, Dicrnnum scopariuni und vereinzelt Leucobrynm 
gin Hen m. Die Bestande sind hier sehr wahrscheinlich ais ein ver- 
armtes Calluneto-Genistetum molinietosum (Wi. C h ristian sen  1931) 
T x 1937 aufzufassen.

Innerhalb der Muldę begegnen uns locker stehende Calluna mir 
garis v. Erikae. Der Boden zwischen den Biischen ist vegetations!os. 
An emer feuchteren Stelle finden sich neben Calluna rulgaris, sparrige 
Erna tetralix. Zwischen den Heidestrauchem erscheint der Boden 
rótlich bis violett, hervorgerufen durch einen dichten Filz von Zggo- 
gouinm ericetorum. Charakteristisch fur diese feuchten Stellen ist 
Lgropodium inundatum und Drosera rotuudifolia. Auf ausgeblasenen, 
trocknen Stellen finden sich Cornicidnria. tennissima, Cl. des tri eta, 
Cl. rerticillata v. cerricoris und Flaro ingres roseus, Polgtnchum pili- 
fernm tritt hier nur vereinzelt auf. Es handelt sich hier urn das Initial 
der Cladonia-deslricta-Coruirularia-fennissiina-Ass. Auf feinsandigen 
Stellen an den Boschungen begegnen uns kleinere Bestande von Co- 
rgnephorns canescens, vernrischt mit Polytrichtnn piliferum, Cornicn- 
laria tenuissima, Hgpochoeris radicata und Hieraeium pilosella. Auf der 
Sirdseite der Muldę sind in die Ccdluna-rfilgaris-Bestande einzelne 
Empetrnm-nigrum-Biische eingesprengt. Die Bodenschicht besteht 
aussehlieftlich ausFlechten, Cladortia impc.ca, CL sglvati.cn, Cl.nncialis, 
( i . graeilis v. eliordalis. Cl. c.rispata v. gracilescens, Cl. plcnrota, Cl. 
cornutoradiata und Cl. chlorophaea. Diese Bestande lassen sich ais ein 
Calluneto-Empetretum cladonietosum auffassen, bezw. ais Calluna-rul- 
gańs-Einpctrum-nifjrnm-Cladon.ia.-impera-sylraticn-Ass.

Auf der Westseite oberhalb der Muldę finden sich gróGere Einpe- 
tn/m-nigrum-Bestande. Die Krahcnbeeren dringen dicht fiber dem 
Boden kriechend in die benachbartc Corynephorns-eanesccns-IIieracium- 
pilosctla-Facies ein, die ihrerseits wieder die ihr auf der anderen Seite 
benachbarten Polgtrichnw-pilifcrum-Rasen ablóst.

Erwahnt sei ferner das vereinzelte Vorkommen von Ceratodon pur- 
purens auf sonnigen, feinsandigen Stellen und Rhiroearpon obscuratum 
auf Feuersteinen.

23. B ro ek zete le r M eer (O stfrieslan d ).

L a g ę : Das B ro ek zete le r  Meer liegt in der Mitte des Raumes 
zwischen A urich  und R eepsholt. Der Moorsee, der rings von 
groGen Moorgebieten umgeben ist, hat das Schicksal vieler anderer 
ostfriesischer „Meere“ geteilt und wurde trockengelegt.

Westlich vom „Meere“ erstreckt sich die Siedlung Broekzetel. 
Auf der Ostseite befinden sich ein gróGeres RAD-Lager und die staat-
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liche Moorverwaltung. Im Sommer 1938 hat man damit begonnen, 
die Flachę des ehemaligen Moorsees umzubrechen.

V e g eta tio n sve rh a ltn isse : An den Ufern des Meeres sind 
kleinere mit Ammophila arenm ia bepflanzte Diinen aufgeweht, die im 
Laufe der Zeit stark verheidet sind. Der Meerboden, soweit er noch 
nicht umgebrochen ist, war im Fruhjahr 1938 dicht mit Corynephorus 
canescens bewachsen. Deutlich heben sieli die groGen roten Rasen von 
Ccratodon purpur eus von den Silbergrasbestanden ab. Wenn man bei 
trocknem Wetter iiber die Flachę schreitet, knackt es unter den FiiGen. 
Dies riihrt von den zerbrechenden Lagerstielen der Flechten her. 
Zwischen dem Corynepkoras-canescens-Rasen beobachtete ich folgende 
Flechtenarten: Cladonia pfeuroła, Cl. rhlorophaea, Cl. Flocrheana, 
Cl. furcata v. race owsa, Cl. cornutoradiata, Cl. y/auca und Cornicularia 
temrissima. Die Silbergrasbestande sind hier ais ein typisches Coryne- 
phoretum cladonietosum Tx. (1928) 1937 aufzufassen.

Stellenweise ist in den Silbergrasbestanden eine krautreiche Fa- 
zies ausgebildet. Hier wurden beobachtet: Hieracium pilosella, Hy- 
pochoeris radicała, Viola tricolor, Antennaria dioica, Połentilla anserina 
und Rumex acetosella. Diese Bestande sind vielleicht dem Coryne- 
phoretum agrostidetosum caninae Tx. 1937 zuzurechnen.

In die Calluna-wdgaris-Bestande auf den Diinen sind regelmaGig 
Empetrum-mgrum-Biische eingesprengt. In der Bodenschicht lassen 
sich eine flechtenreiche und eine moosreiche Facies unterscheiden. Bei 
den Flechten handelt es sich um Cladonia impexa, Cl. sylcatica, 
Cl. undalis und Cornicularia łenuissima. Trotz der Dominanz von 
von Cl. undalis handelt es sich hier nicht um eine eigene Cl. andalis- 
Ass. Man spricht besser von einem Cl.-uncialis-reichen Stadium der 
Calhina-vulgaris-Empetrum-nigrum-Cladania-impexa-sylvatic{i-Ass.

Auf freien, sonnigen Stellen begegnen uns groBere Rasen von 
Cornicularia łenuissima und Cladonia desłricta; irgendwelche Begleit- 
arten wurden nicht beobachtet.

Fur O stfriesland  war weiterhin vorgesehen eine Untersuchung 
der W estersch o er-Sch afw eid e  bei B arkh o lt, sowie eine Unter
suchung im T e rh e id e g e b ie t zwischen A urich  und W esterholt. 
Bei meinem Besuch im Fruhjahr 1938 habe ich leider keine fur eine 
Untersuchung geeignete Heideflachen mehr angetroffen.

Ein AufschluB bei W ilm sfeld  zeigte folgendes Bodenprofil:
80 cm Flugsand (Oberflache mit sparriger Callnna vnly. und mit 

Sorothcannus scoparius bewachsen). 
ca. 3 cm bleigrauer Bleichsand, wahrscheinlich mit aufgeweht.

2 cm dunkle, torfartige Humusschicht. (Ehemalige Heide- 
oberflache).

15— 20 cm Bleichsand,
ca. 8 cm schwarzbrauner Humusortsand durch kleine Bleichsand- 

zapfen unterbrochen
? cm Schmelzwassersande mit banderformigen Humusinfil- 

trationen.
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24- T u n xd o rfe r  B erge  (Em sland).

L a g ę : Die Untersuchungen wurden westlich der T u n xd o rfer 
Diinen innerhalb einer durch Schaftrift entstandenen Sandmulde 
durchgefiihrt (Juli 1938). Es handelt sich um eine krauterreiche Trift- 
heide mit verschiedenen mehr oder weniger pontischen Pfianzenarten. 
Der Untergrund ist Talsand!

V eg etatio n sverh aItn isse : Ais Erstbesiedler auf dem be- 
wegten Sande innerhalb der Muldę tritt Corynephorus canescens auf. 
In diese Bestande schieben sich mit der Zeit Racomitrium canescens 
und Thymns serpyllum  hinein. Polytridmm piliferum  erreicht auf 
den hellen, unter Ortssteinniveau liegenden Sanden bei weitem nicht 
die Deckungswerte von Racomitrium canescens. Auf dem oligotrophen 
Heidesand oberhalb der Muldę tritt Racomitrium canescens nicht auf; 
hier dominiert Polytrichum p ili fermu.

Die Triftheide innerhalb der Muldę ist ihrer soziologischen Zu- 
sammensetzung nach ais Fcstum-orina-Thymus-angustifolius-Ass. Tx. 
(1928) 1937 anzusprechen (vergl. die Vegetationsaufnahmen). Erwahnt 
sei an dieser Stelle das Vorkommen von Dianthus deltoides, Sedum 
boloniense und Sedum reflexnm. Am Rande eines Quercus-robur-Ge- 
biisches innerhalb der Muldę beobachtete ich zwischen Entodon 
Schreberi, Stercodon ericctomm und Polytrichum juniperinum  groGere 
Lager von Peltigera ccinina v. membranacea.

In den Heidebestanden am Rande der Sandmulde findet sich in 
der Bodenschicht Entodon Schreberi. An einzelnen Stellen herrschen 
Flechten vor, Cladonia impcxa, Cl. sylnatica, Cl. yracilis v. chordalis, 
vereinzelt Cl. Floerkeana, Cl. pleurota und Cl. chlorophaeu.

Die Tunxdorfer Triftheide erinnert an Verhaltnisse, wie ich sie 
beispielsweise in Hessen bei Wehrda, in der Nahe von Marburg be- 
obachtet habe.

Die Weitetentwicklung einer Triftheide zu einer krautreichen 
Gesellschaft, die langsam von einem Eichengebiischwald abgelost wird, 
laGt sich bei Hunfelde a. d. Ems, in der Nahe von Heede beobachten.

25. H eid eflach e  am K een -P o el b. Lathen  im Em sland.

L a g ę : Die Heideflache liegt nórdlich der StraGe Lathen-Rupen- 
nest beim Kilometerstein 11,4 , in unmittelbarer Nahe des Keen-Poel. 
Der Keen-Poel ist ein flaches Gewasser mit moorigem Boden, das in 
der warmen Jahreszeit zum groGten Teil austrocknet.

V e g etatio n sverh a ltn isse : Zwischen den Calluna-mdgaris- 
Bestanden bemerken wir kraftige Empetrum-nigrum-Busche. In den 
Randzonen am Keen-Poel sind die Callima-vnlgaris-Bestande stark 
von Erica tetrali.r durchsetzt. Hier, wie auf dem Boden des Aachen 
Gewassers, stehen groGere Mol i nia-eoeru /m-Horste. Zwischen der 
locker stehenden Erica tetrali.r finden sich in der Bodenschicht kleinere 
Rasen des atlantischen Cainpylopns breripilus. In der Bodenschicht 
der Calhuna-rulgaris-Bestande lassen sich eine moos- und flechtenreiche 
Fazies unterscheiden. Bei den Moosen herrscht Stereodon ericetorum 
vor. Dort, wo sich die Flechten zu kraftigen Rasen zusammen-

Fedde, Rep. Beih. CXV1. 5
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geschlossen haben, tritt Calluna rulgaris in der niederliegenden Form 
v. Erikae auf. In den Flechtenbestanden dominieren Cladonia impexa 
und Cl. sylvatica. Ais konstantę Begleiter treten Cl. tenuis, Cl. gradlis 
v. chordalis und Cl. uncialis auf. An einzelnen Stellen finden sich 
Cetraria islandica mit relativ hohen Deckungswerten zwischen den 
•Cladonienrasen. Die Bestande lassen sich ihrer soziologischen Zu- 
sammensetzung nach ais eine Cetraria-islandica-reiche Fazies der 
Calluna-ndgaris-E)npetrum-nigrn?n-Cladonia-inipcxa-sylvatica-Ass. be- 
zeichnen (vergl. die Vegetationsaufnahmen). Ahnliche Verhaltnisse 
beobachtete ich bei H aren und Bentheim .

Zur StraCenseite hin befindet sich eine kleine sandige Muldę. 
Auf dem Boden der Muldę befinden sich ais Erstbesiedler Folytrirhum  
piliferm n  und Corynrphorus ęanesccns. Eingesprengt in diese Bestande 
sind kleinere Rasen von Cornicularia tenuissima, Cladonia destricta 
und Cl. impcza, ferner einzelne Lagerstiele von Cl. Floerkeana, 
Cl. piernata, Cl. cornutoradiata, sowie winzige Lager von Cladonia 
verticillata v. certicornis u. Baeomyces rosctis. Zur Ausbildung einer 
eigenen Flechtenassoziation ist es aber nicht gekommen. Die Be
stande sind ais ein Corynephoretum cladonietosum Tx. (1928) 1937 
anzusprechen. Ohne Frage besteht eine groGe Ahnlichkeit zwischen 
dieser Assoziation und der Cladonia-destricta-Cornicularia-teniussima- 
Ass. Es ist nicht immer leicht zu entscheiden, ob eine reine Flechten- 
gesellschaft vorliegt oder ein flechtenreiches Corynephoretum. In diesem 
Falle ist aber deutlich festzustellen, daB die flechtenreiche Coryncphoros- 
Fazies nur ein Ubergangsstadium darstellt, denn von allen Seiten 
■ dringen Eleinente der Ecsłuca-otdna-Thynms-angiisłifolins-Ass. Tx. 
(1928) 1937 in die Bestande ein, wie z. B. Festnca orirm, Thymus: ser- 
pylhon, Ornithopus perpusillns, Jasione montana, Hypochocris radunta 
und Hieraciutn yillosella.

26. H e id e flach e  s iid lich  der S traG e Sógel-W ahn (Emsland).

L a g ę : Es handelt sich um eine groGere, z. T. bultige Heide
flache mit wenig Kiefernanflug in der Nahe des Kilometersteins 3,7.

V e g e ta tio n sv e rh a ltn isse : Die Heideflache ist ais recht
artenarm zu bezeichnen. Stellenweise findet sich wenig Erica tcłrali.r 
eingesprengt, Potentilla erecta wurde hier und da angetroffen. Die 
Flechten Cladonia impem, Cl. sylvatica, Cl. uncialis, Cl. gracilis 
v. chordalis, Cl. crispała, Cl. Floerkeana, Cl. pleurota, Cl. chlo9'ophaca, 
Cl. cornutoradiata, Cl. glauca und Cornicularia tenuissima durchsetzen 
die Callnna-rulgaris-Bestande nicht geschlossen, sondern finden sich 
vorwiegend auf freien Flecken zwischen der Heide. Móglicherweise 
handelt es sich hier um Initialstadien der Calluna-imlgaris- Cladonia- 
impcxa-sy Im lica-Ass., vielleicht aber auch um Hemmungsstadien. Um 
dies zu entscheiden, ware eine langjahrige Beobachtung der Heideflache 
notwendig, In ihrem augenblicklichen Zustand darf man die Calluna- 
Bestande ais eine verarmte, trockne Sandheide bezeichnen. Dort, wo 
die Heide geschlossener wachst, finden sich in der Bodenschicht 
Stereodon eńcetorum, Dicranum scoparium und Entodon Schreberi.
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27. „G ro fie r  S a n d “ bei B orger (Em sland).

L a g ę : Der „G ro fie  S a n d “ liegt nordlich, bezw. nordostlich 
von B d rger im H iim m ling. Es handelt sich um ein mit Kiefern auf- 
geforstetes Flugsandgebiet mit grofieren Sandauswehungen. Die Sand- 
auswehungen sind ohne Frage die Foigen alter Schaftriften. Zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts wurde das Gebiet aufgeforstet.

V e g e ta tio n sv e rh a ltn isse : Auf dem Boden der Sandaus- 
auswehungen, die dem Windeinflufi und dem Schaftritt entzogen sind, 
hat sich ein dichter Flechtenteppich ausgebildet. Infolge ihrer dichten 
Geschlossenheit lafit diese Fiechtendecke nur in ganz geringem Mafie 
eine hoheres Pflanzenleben zu. Die wenigen zur Entwicklung ge- 
kommenen Kiefern zeigen samtlich einen kummerlichen Wuchs. 
Callurm mdgaris und Em pet rum niejrnm treten nur ganz vereinzelt in 
kleinen Bestanden auf. Der Boden erscheint auf weite Strecken dunkel 
gefarbt. Dies riihrt von den Massenbestanden der Cornicularia tenu- 
issima v. muricata her. Cladonia destrir.ta ist gegeniiber von Corni
cularia tenuissima stark unterreprasentiert, trotzdem mochte ich hier 
nicht von einer eigenen Coniicnlaria-termissima-Ass. sprechen (vergl. 
T ob ler u. M attick  1938 u. K rie g e r  1937). Ich bezeichne diese Be- 
stande ais Cornicnlaria-tetmissiina-reiche Fazies der Clackmia-destrirta- 
Corniculnria-tennissima-Ass. Ais Begleiter dieser Assoziation wurden 
beobachtet: Cladonin pleurota, Cl. Floerkeanu, Cl. fjlanco. Cl. cornu- 
toradiata, Cl. verticillata v. cerrieomis undPycnothelia papillaria v. mo- 
larifom iis. Cladonia uwcialis i. dicraea findet sich in der Hauptsache 
unter den niedrigen Empełi-um--mgrHm-Buschen. Jeglichem hóheren 
Pflanzenwuchs abhold sind die auf manchen Stellen anzutreffenden 
grofieren Lager von Bacomgces roseus und Cladonia verticillała v. cer- 
ricornis. Gerade die letztere Art stellt wohl das Extremste an Boden- 
verkrustung dar. Es handelt sich hier um ausgesprochene Flechten- 
Dauergesellschaften, die ohne menschlichen Eingriff wohl immer das 
Feld beherrschen. Der „Grofie Sand“  bei Borger verdient weiter Be- 
achtung durch das Vorkommen des fur unser Gebiet aufierst seltenen 
Racomiłnnm lamtginosum. Die graue Zackenhaube kommt in kleinen 
Bestanden gemeinsam mit Polgtrichum fd li fermu und den Flechten 
Cladonia pleurota. Cl. glauca, Cl. cornutoradiata, Cl. rerticillata v. cerid- 
cornis und haeomyccs roseus in der Sandauswehung vor (vergl. auch die 
Schlufibetrachtung). Am Rande der Auswehung, in mehr schattiger 
Lagę unter Kiefern, finden sich groCere Rasen von Cl. impesca, Cl. syl- 
mtica, Cl. uncialis, Cl. gracilis v. chordalis. Es handelt sich um die 
hier allerdings nur fragmentarisch ausgebildete Pinus-silrestris- Cla- 
donia-i'mpexa-sylvatica-Ass. Benachbart von dem Flechtenbestand 
stehen locker wachsende Calluna-rnlgaris-Busche. Zwischen der 
Heide finden sich die Moose Slereodem ericetorum, Dicramim undu- 
latum, Pólytrichum communc und Pt.ilidium ciliare.

28. B o rg e r B au ern tan n en  (Em sland).

L a g ę : Die Bauerntannen, ein mit Kiefern aufgeforstetes
Heidegebiet, liegen nordlich der Ortschaft B o rg er im Hum m ling.

5*
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V e g eta tio n sve rh a ltn isse ; Zur Untersuchung gelangten 
Kiefernbestande, dereń Boden mit einem dichten, grauen Cladonien- 
teppich bedeckt ist. Es handelt sich hier um einen sehr schón aus- 
gepragten Cladi.na-reichen Kiefernwald.

Der Wuchs der Kiefern ist ais maBig zu bezeichnen, teilweise ais 
schlecht. Am Fufle der Kiefern wurden vereinzelte gróflere Leuco- 
bryum-glaucum-Boister beobachtet. Unter den Flechten besitzt Cla- 
donin impexa die gróBte Verbreitung. Mehr oder weniger haufig sind 
Claclonia sijlm iica, Cl. tcnuis, Cl. gracilis v. chorclalis, Cl. crispata und 
Cl. uneialis. Im Gegensatz zu den polsterfórmigen Flechtenrasen, wie 
sie fur die Kiefernbestande im Holle-Sand, Herrenneuen, Osenbergen 
usw. charakteristisch sind, sind die Flechtenrasen in den Bauerntannen 
von ausgesprochen niedrigem Wuchs. Die Bestande sind ihrer Zu- 
sammensetzung nach ais typische Pinm-silvestris-Cladonia-impera- 
syhcitica-Ass. anzusprechen. An einzelnen Stellen findet sich Cetraria 
islandica haufig zwischen den Cladonienrasen, sodaB man hier von 
einer Cctraria-islandica-Fazies der Pinus-silvestris-Cladonm-impexa- 
sylraiica-Ass. sprechen kann. Am Rande der Kiefernparzellen findet 
sich in sonniger Lagę die Cladonia-mitis-Ass. ausgepragt. Es handelt 
sich um eine Cladonia-nncialis-reiche Fazies. Mehr vereinzelt wurden 
hier beobachtet: Cl. sylm tica, Cl. furcata v. racemosa u. Cornicidaria 
tcnnissima.

Cladonia rangiferina, die im ganzen Gebiet sehr selten ist, fand 
ich in mehreren kleinen Rasen unter Kiefern am StraBenrande. Diese 
Standorte haben aber nichts mit dem groBen Cladonienteppich inner- 
halb der Kiefernbestande zu tun.

29. H eid eflach e  und S an d au sw eh u n g  ó stlic h  der S traB e 
B ó rg e r-B ó rg e rw a ld  im Hum m ling.

L a g ę : Zur Untersuchung gelangten gróBere muldenfórmige
Sandauswehungen und Heideflachen, unweit des Kilometersteins 12,5. 
Die Heideflachen sind einer intensiven Schaftrift unterworfen. Vieler- 
orts wird die Heide umgebrochen, um mit Buchweizen besat zu werden.

V e g e ta tio n sv e rh a ltn isse : In den ausgeblasenen Mulden
begegnen uns lichtstehende Cctlhma-imlgaris-Busche, vielfach in der 
niederliegenden Form der v. Erikae Ascherson. Auf freien Stellen 
treten Feuersteingeróll und Geschiebe zu Tage. Hier ist der Standort 
der Clndonia-destricta-Cornicularia-tenuisfdma-Ass., die sowohl ais 
Erstbesiedler, ais auch ais Folgestadium der Polytrichum-piliferum- 
Rasen auftreten kann. Der ausgeblasene Flugsand bildet an den 
Randem der Muldę sanfte Hangę. Auf diesen bewegten Sanden be- 
gegnet uns Corynephorus cmiescens ais Erstbesiedler. Zwischen den 
Silbergrashorsten siedeln sich bald verschiedene Krauter an, wie Hypo- 
choeris radicata, Ilicracium  pilosella und Antennaria dioica, vereinzelt 
tritt auch Festuca orina auf. Innerhalb der Muldę lafit sich deutlich 
beobachten, wie Hieracium pilosella durch starkę Auslauferbildung 
sowohl die Widertonmoosrasen, ais auch die Flechten (Cladonia pleu- 
rota, Cl. Floerkeana, Cl. impeza und Cornictdaria tcnnissima) stark 
bedrangt und zum Weichen bringt. Die flechtenreichen Silbergras-
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bestande sind hier nur ais Ubergangsstadium zu werten, das sich im 
Laufe der Zeit zum Corynephoretum agrostidetosum caninae Tx. 1937 
entwickelt.

Die Heideflachen in derUmgebung der Mulden sind sehr flechten- 
arm. Die Bodenschicht wird zur Hauptsache von den Moosen Entodon 
Schreberi, Stereodon ericetorum, Dicranum scoparium und Dicranum 
spurium gebildet. Empetrum nigrum und Genistci pilom finden sich 
in die Heidebestande eingesprengt, die ihrer soziologischen Zusammen- 
setzung nach ais yerarmtesCalluneto-Genistetum empetretosum Tx. 1937 
aufgefaBt werden kann.

30. B órgerw ald  (W est) G roBe Sandausw ehung. (E m slan d .)

L a g ę : Die Untersuchungen wurden in einer groBen Sand
auswehung westl. des B ó rg erw ald es in der Nahe des Schlopen- 
b erges durchgefiihrt. Es handelt sich um zwei Auswehungen, die 
durch einen schmalen Windkanal miteinander werbunden sind. Die 
Gesamtlange betragt ca. 1 km. Auch diese Auswehungen sind auf 
Schaftrift zuruckzufiihren. Im Norden befindet sich kurz vor der Aus- 
wehung eine mit Nardus stricta bestandene Trift in der Heide. Inner- 
halb der Auswehungen finden sich gut ausgepragte Steinsohlen, sowie 
gróBere, vegetationslose, sandige Flachen.

V e g eta tio n sve rh a ltn isse : Auf Flugsandschiittungen inner- 
halb der Mulden siedelt sich gern Empetrum nigrum an und bildet des 
ófteren gróBere Reinbestande. An einer Flugsandschiittung lies sich 
deutlich beobachten, wie Empetrum nigrum nur den „Nordhang“ be- 
siedelte, wahrend sich auf der siidlichen Seite der Schiittung Corym- 
jjhorus canescens auszubreiten begann.

Auffallig fiir das Gebiet ist das Uberwiegen von Festuca omtm 
gegeniiber Coryuephorus canescens. Die gleiche Erscheinung be- 
obachtete ich auch auf einem Flugsandfeld bei Esterwegen „achtern 
Berge“ . Die Festnca-orina-Bestande innerhalb der Muldę sind mit 
Polytrichum piliferum, Cladonia impexa, Cl. undalis, Cl. glauca, 
Cl. pleurota, CL chloroplmea, Cl. destricta und Cornicidaria tenuissima 
durchsetzt. Man kann hier von einem Festucetum cladonietosum 
sprechen.

Innerhalb der Muldę an einem Hang in Nordlage fanden sich 
zwischen locker stehender Caliunci rulgaris v. Erikae gróBere Flechten- 
lager. Ais lokale Charakterarten sind Cl. rcrticillata v. cerricomis und 
Pyrnothclia papillaria v. mol ar i for mis anzusprechen. An weiteren 
Fiechten finden sich: Cladonia pleurota, Cl. chlorophaea, und Corni- 
cularia tenuissima v. muricata. Zwischen den Fiechten wachsen 
kleinere Rasen von Polytrichum piliferum, sowie ganz vereinzelt 
Coryuephorus canescens, Festuca nr i na, Thrincia hirta und Hieracium 
pilosella. Die hier werliegende Cladouia-cervicornis-Ass. ist ais eine 
„verzógernde“ im Sinne von Christ iansen u. L evsen  1928 anzusehen, 
da sie eine Ausbreitung der hóheren Pflanzen verhindert.

Stellenweise sind die niederliegenden Calluna-rulgaris-Biische 
iiber und ii ber mit Parmelia physodes bedeckt. Die Heide wird hier- 
durch sichtlich zum Absterben gebracht.
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Die wenigen in den Mulden vorhandenen Kiefern bilden niedrige 
„Kusseln"; auch CaUimci rulyciris v. Erikae bildet an einigen Stellen 
engverflochtene rundę Biische von igelartigem Aussehen. Der fast 
standig iiber den Boden wehende scharfe Flugsand ist vielleicht fur 
diese eigenartigen Wuchsformen verantwortlich zu machen.

Westlich der Sandauswehungen verlauft die Calluna-Heide lang- 
sam in ein Erica-tetralix-reiches Heidemoor. Auffallig sind hier die 
grofien V<ia:imuin^itis-idaea-Best'ande. Die PreiBelbeere erreicht auf 
weiten Strecken fast die gleichen Deckungswei te wie die Glockenheide.

Ais Begleiter der Erica- Earammm-Bestande treten Calluna-vul- 
garis, Molinia coentlea, Cnrex pnnicen, Nanlus stricta und Potentilla 
e?-ecta auf. Die Bodenschicht wird fast ausschliefilich von den Moosen 
Dicranum scoparium, J). itndulałum, Stcreodon ericetorum, Entodon 
Schreberi, stellenweise auch von Campglnpus breripiliis gebildet. Auf 
reinem Moorboden werden die Erica-Vaccinium-Bestande von einem 
nicht naher untersuchten Molinietum abgelóst.

Schlufjbetrachtung.

Wie die Untersuchungen ergeben, besteht hinsichtlich der fio- 
ristischen und soziologischen Verhaltnisse der Sandheiden im nórd- 
lichen Oldenburg, Ostfriesland und im nordlichen Emsland eine groBe 
Einheitlichkeit. Ais Ausnahmefall ist lediglich das Tunxdorfer-Gebiet 
anzusehen.

Die Einheitlichkeit des Pflanzenkleides beruht in der Ilauptsache 
auf zwei Faktoren: den gleichen Bodenverhaltnissen und den gleichen 
Klimaverhaltnissen. Der Boden besteht bis auf eine Ausnahme aus 
Vorschiittungssanden. Lediglich bei der Tunxdorfer Untersuchung 
ist der Untergrund Talsand.

Bei einem groBen Teil der untersuchten Gebiete waren Aufschliisse 
vorhanden, die fast alle ein gut ausgepragtes ABC-Profil zeigten. Hieraus 
ist zu ersehen, daB die Verheidung dieser Gebiete schon seit hunderten 
von Jahren bestehen mufi.

K lim a tisch e  V e rh a ltn is se : Die klimatischen Verhaltnisse 
des Gebietes sind von den yerschiedensten Autoren eingehend be- 
schrieben (vergl. H ellm ann 1921, L iih e  1925, B riin in g  1934, T ob- 
ler u. M attick  1938). So gut wir iiber das Makroklima des Gebietes 
Bescheid wissen, so durftig ist unser Wissen von dem Mikroklima in 
den einzelnen Landesteilen.

Die mittlere Jahrestemperatur betragt in den Heidegebieten 
13— 140. Die relative Luftfeuchtigkeit betragt 84%. Ais durchschnitt- 
liche Regenmenge wird 700—800 Millimeter angegeben. Die órtlichen 
Schwankungen sind z. T. nicht unbetrachtlich, wie sich aus der nach- 
stehenden Tabelle ersehen laBt.

Die durchschnittlichen Jahresregenmengen betragen: 
Wilhelmshaven 773 mm Varel 797 mm
Aurich 790 mm Emden 710 mm
Esterwegen 668 mm Bórger 776 mm
Sógel 733 mm.
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Die Daten von Wilhelmshaven und Varel stellen Durchschnitts- 
werte aus einer iojahrigen Messung der Jahre 1925— 1934 dar. Die 
Niederschlagsdaten wurden mir in dankenswerter Weise zur Verfiigung 
gestellt von dem M arin eo b servato riu m  W ilhelm shaven , von 
Herrn Berufsschuldirektor B isch o ff in V a re l und von dera L u ft-  
k re ism e te o ro lo g e n  d es L u ftk re isk o m m an d o s IV  M unster.

Nach L iih e I9 25 ist das Friihjahr die trockenste Jahreszeit. Die 
Zalil der heiteren Tage betragt im Durchschnitt 38,2, die der triiben 
130,9. Fur das Wilhelmshavener Gebiet darf man mit 34 heiteren 
und 149 triiben Tagen rechnen, ferner mit 52 Nebeltagen. Die frostfreien 
Tage betragen fur das nórdliche Oldenburg 180—200. Schnee fallt 
nur an 20—30 Tagen im Jahr. Die Dauer der Schneedecke betragt 
gleichfalls 20— 30 Tage.

Nach L iih e  betragen im Kiistengebiet die SW-Winde in den 
Monaten November, Dezember und Januar mehr ais einViertel; sie 
iibertreffen in den Monaten Februar, Marz, sowie September und Ok- 
tober die anderen Richtungen um ein Betrachtliches. Hierauf beruhen 
die verha!tnismafiig milden Temperaturen in diesen Jahreszeiten. Im 
April und Mai herrschen Nord-, bezw. Nordostwinde vor, wahrend im 
Juni, Juli die meisten Windę aus Nordwesten kommen. Das Maximum 
der stiirmischen Windę fallt in die Monate Januar und Marz iiber 10%. 
Die geringste Zahl der stiirmischen Windę weisen die Monate Juli und 
September auf.

Der E influB  des K lim as  auf die V eg etatio n : Der ozeanische 
Charakter des Klimas wirkt sich naturgemaft auch auf die Vegetation 
aus. Jedem, der einmal durch das nórdliche Oldenburg, Ostfriesland 
oder durch das nórdliche Emsland urandert, fallt die grofie Anzahl 
der atlantischen Pflanzenarten auf. In der einschlagigen Literatur ist 
hierauf schon zur Geniige hingewiesen. Auch in der Kryptogamen- 
flora des Gebietes finden sich eine Reihe von atlantischen Arten. In 
verschiedenen Arbeiten wurde auf das Vorkommen von ausgesprochenen 
atlantischen Flechtenarten in Nordwestdeutschland hingewiesen. (Vergl. 
E rich sen  1933, D egeliu s 1935, S ch in d ler 1937 u. T o b le r  u. 
M attick  1938).

Mit Recht weisen T o b le r  u. M attick  1938 darauf hin, daft das 
reichliche Vorkommen von Rindenflechten und ihr uppiges Gedeihen, 
sowie die Erstreckung der Cladonien-Bestande iiber weite Strecken ein 
Beweis fur den ozeanischen Charakter des Klimas sei.

Die V e rb re itu n g  ein zelner P flan zen arten : Die Flechten
arten machen weit iiber ein Drittel aller in den Untersuchungen vor- 
kommender Pflanzenarten aus. Der mengenmaBige Anteil der Cla- 
donien in den Sandheiden iiberwiegt bei weitem den der anderen 
Flechtenarten. Ahnlich wie bei den hóheren Pflanzen sind es auch bei 
den Flechten nur wenige Arten, die durch ihr Massenvorkommen das 
floristische Bild beeinflussen. Bei den hóheren Pflanzen ist es CaUuna 
milgnris, bei den Flechten Cladonin impexa, die gróCeren Flachen ihr 
Geprage geben. Von den Moosen treten Entoclon Schreberi und 
Stereodnn ericetorum in Massenbestanden auf den Sandheiden auf. Auf 
den freien Sandflachen der Windmulden ist von den hóheren Pflanzen 
Corynephorus canescens am verbreitetsten, von den Moosen Polytnchum



40

piliferum  und unter besonderen Umstanden Racomitrium canesceiis. 
Bei den Flechten iiberwiegt im allgemeinen Cornicularia tenuissima.

Trotz der groBen Einheitlichkeit des Pflanzenkleides der Sand* 
heiden im nórdlichen Oldenburg, Ostfriesland und im nórdlichen Ems- 
land bestehen hinsichtlich der Verbreitung einzelner Pflanzenarten 
gewisse Unterschiede.

Dianthus delłoides, Sediim bolonteuse, Sedwn reflaeum und Thy- 
mns serpyllnm  wurden bei den Untersuchungen nur im Emsland an- 
getroffen. Jo n as  1934 erwahnt gleichfalls das Vorkommen dieser 
Arten in den „roten Emssanden".

Dicmthus deltoides, von G raeb n er 1925 ais pontische Art be- 
zeichnet, kommt in Oldenburg nur im siidlichen Teil vor und zwar 
vorwiegend auf Talsanden. Auch der Tunxdorfer Standort im Ems
land liegt in einem Talsandgebiet. In Ostfriesland ist lediglich ein 
Standort im Liitetsburger Park bekannt.

Sedwn reflerum, nach G raeb n er gleichfalls eine pontische Art, 
ist in Oldenburg von mehreren Standorten bekannt. Fur Ostfriesland 
werden von van D ieken 1937 vier Standorte angegeben.

Sedwn bolomense ist in Oldenburg mehrfach beobachtet, nach 
M eyer 1937 jedoch seltener ais Sedwn acre. In Ostfriesland ist die 
Art wild noch nicht angetroffen.

Thymus serpyllnm  ist in Oldenburg stellenweise haufig, allerdings 
nicht im nórdlichen Teil, in Ostfriesland nach van D ieken 1937 „auf- 
fallig selten“ .

Bei den Moosen sind es zwei Arten die bei den Untersuchungen 
nur im Emsland angetroffen wurden: Racomitrium lanuginosum und 
Racomitrium canescens.

Die erste Art ist im norddeutschen Tieflande nicht haufig. Ko ppe 
1931 gibt fiir Schleswig-Holstein 5 Standorte an. Der gleiche Ver- 
fasser bezeichnet 1929 das Moos ais eine eumontane Art. Gam s 
1930, 1930/31 hat sich eingehend mit der Verbreitung von Racomitrium 
lanuginosum befaBt. Er schreibt: „Racomitrium lanuginosum be- 
kleidet ebensowohl die ausgedehnten Heidemoore der nordatlantischen 
und Eismeerkusten (Britische Inseln, Faeróer, Island, Norwegen und 
Franz-Josephs-Land bis 8o° 40' N. Br.) wie die Blockfelder der Mittel- 
gebirge und die Gipfelfelsen der Hochgebirge, wo es in den Schweizer 
Alpen beinahe 4000 m erreicht, und ebenso die Lavafelder der 
islandischen, chilenischen und javanischen Vulkane. Liegt auch seine 
groBartigste Entfaltung in Europa an den nordatlantischen Kiisten, wo 
es auf weite Strecken die haufigste und auffallendste Pflanze ist . . ., 
so ist es doch auch auf allen kalkarmen und geniigend feuchten Mittel- 
gebirgen zu finden, so im Harz, Riesengebirge, Bayrischen Wald und 
Schwarzwald und vereinzelt auch in Hochmooren und auf erratischen 
Blócken des Flachlandes.“  Im GroBen Sand bei Bórger wachst das 
Moos auf dem Boden einer alten, ausgeblasenen Muldę auf grobem 
Sand zwischen dem Geróll der Steinsohle. Ais Begleitarten treten auf: 
Polytrichum piliferum , Cladonia rertirAUata v. cerricornis und Baeo- 
myc.es roseus. Der Standort ist ausgesprochen trocken. Nach Gam s 
1930 ist Racomitrium lanuginosum eine recht alte, ozeanische Art. 
Inwieweit es sich bei Bórger um ein Einzelrelikt handelt oder um Neu-
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einwanderung laGt sich schwer entscheiden. Das Vorkommen dieses 
ausgesprochen waldfeindlichen Mooses, das nach Gams nur sehr selten 
fruchtet und meist vegetativ durch Wind und Schnee verbreitet wird, 
ist bei der Beurteilung der Bewaldungsfrage des Gebietes vielleicht ein 
wichtiges Kriterium.

Das weit verbreitete Raeomitrium canescens wurde bei den Heide- 
untersuchungen lediglich in der Triftheide bei den Tunxdorfer Diinen 
angetroffen. Die ókologischen Verhaltnisse auf den Talsanden scheinen 
giinstiger zu sein ais auf den oligotrophen, grauen Vorschiittungssanden; 
hierauf deutet das Vorkommen der ,,pontischen“ JJianthiis deltoicles. 
In den Osenbergen siidlich von Oldenburg ist Raeomitrium canescens 
haufig. Auch hier handelt es sich nm ein Talsandgebiet. In Hessen 
am ,,WeiGen Stein** b. Wehrda, in der Nahe von Marburg beobachtete 
ich Raeomitrium canescens gemeinsam mit Dianthns deltoides und 
Thyinns serpyllnm.

E rich sen  1928 erwahnt Massenbestande des Mooses von einer 
Diine am Duvenstedter Moor, westl. der StraGe Rendsburg-Schleswig. 
Er wundert sich, daG sowohl G raeb n er 1925, ais auch K olu m b e nur 
Ceratodou purpnreus und Polytrichum piliferum  ais Erstbesiedler auf 
Flugsand erwahnen, nicht aber Raeomitrium canescens. Wenn man 
aber bedenkt, daG in den von G raeb n er und K olum be untersuchten 
Gebieten vorwiegend graue. oligotrophe Sande vorkommen, so ist das 
Nichtauffinden des Mooses durch die beiden Autoren durchaus nicht 
verwunderlich. Behm ann 1930 berichtet von Racomitrium-canescens- 
Bestanden im Naturschutzgebiet Neumiihlen bei Verden. Das gleich- 
zeitige Massenvorkommen von Cladonia mitis laGt erkennen, daG das 
Verdener Gebiet kontinentaler getont ist ais das Gebiet zwischen Jadę 
und Ems. Nach T iixen  1937 tritt Raeomitrium canescens ais Begleiter 
der Festuca-mńna-Thymus-angustifolia-Ass. Tx. (1928) 1937 auf humus- 
reichen Sandbóden des Querceto roboris-Betuletum-Gebietes auf.

Nach freundlicherMitteilung von Prof. T iixen  wurde Raeomitrium 
canescens auf den ostfriesischen Inseln gefunden. Auf Norderney in 
der Festuca-capillata- Galium -litoralc-Ass., in der Helianthcmum-gutta- 
tum-Frythraea-litoredis-Ass. Ferner im Tortuleto-Phleetum typ. auf 
Juist in dessen Subassoziation von Brachyt/iecium albicans auf Norder
ney und auf Wangeroog z. T. dominierend.

Das Fehlen des Mooses in gewissen nordwestdeutschen Sand- 
gebieten, insbesondere auf Vorschiittungssanden, wirft die Frage auf, 
ob hierfiir die Boden- oder die Klimaverhaltnisse verantwortlich zu 
machen sind. Durch pH-Messungen von Behm ann 1930 wissen wir, 
daG zwischen dem pH- und Humusbereich von Raeomitrium canescens 
und Polytrichum piliferum  keine wesentlichen Unterschiede bestehen. 
Sehr wahrscheinlich sind fur das Fehlen von Raeomitrium canescens 
in den Sandheiden zwischen Jadę und Ems sowohl die hier lagernden 
grauen Vorschiittungssande ais auch die hier herrschenden Klima- 
verhaltnisse verantwortlich zu machen. Der jahrliche Niederschlag be- 
tragt im Kiistengebiet im Durchschnitt 700—800 mm, auf den Inseln 
600—700 mm. Der Friihlingseinzug beginnt auf den Inseln in der 
Zeit vom 13.— 19. Mai, im Kiistengebiet vom 6.— 12. Mai.

Fedde, Rep. Beih. CXVI. 6
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Die Sonnenstrahlung ist auf den Inseln infolge geringerer Nebel- 
bildung gróBer ais in den Kiistenstrichen. Nach miindlicher Mitteilung 
von Hafenbaudirektor Dr. h. c. K ru ger, Wilhelmshaven, kann man 
das Watt zwischen Wilhelmshaven und Wangeroog ais eine direkte 
„Klimascheide“ auffassen. Wenn in Wilhelmshaven dichter Nebel 
lagert, herrscht auf Wangeroog oft heller Sonnenschein.

Ein Analogon zur Verbreitung von Racomitrium canescens bietet 
die Verbreitung von Cladonia rangiformis. Auf den Inseln ist die 
Flechte in den Diinentalern haufig. In den Geestgebieten zwischen 
Jadę und Ems habe ich dieFlechte nicht angetroffen. Nach T iixe n  (in 
lift.) tritt die Flechte in den Mesobrometen Siidhannovers dagegen 
wieder haufiger auf. A ltehage 1937 erwahnt Cladoma rangiformis 
gemeinsam mit Racamitrium canescens in der Festuca-Duvalii- und 
Thymus-serpyllum-Gesellschaft von Steppenheidehangen des unteren 
Saaletals. K rie g e r  1937 erwahnt dodania rangiformis und Raco
mitrium canescens in der Clarlonia- mitis-Ass. von den Diinen der 
pommerschcn Ostseekuste, sowie in der gleichen Assoziation aus der 
Mark Brandenburg. G am s 1938 berichtet iiber das reichliche Vor- 
kommen von Gadania rangiformis in einigen flechtenreichen Trocken- 
rasen der Hainleite. Nach Su za 1920 tritt Cladonia rangiformis 
haufig in der Sandformation des Marchfeldes auf. Aber auch in mehr 
ozeanisch getónten Gebieten wurde die Flechte, die in europaischen 
Steppengebieten ein charakteristischer Bestandteil ist, beobachtet. Nach 
Des A b b a y e s  1934 zahlt Cladonia rangiformis zu den haufigen 
Flechten innerhalb der Heiden des Massif Armoricain. D egelius 
1934 erwahnt die Flechte vom Sunnfjord (Norwegen) aus einem Ge- 
biet, in dem auch ozeanische Flechtenarten vorkommen.

Die Beispiele mógen geniigen. Meine eigenen Beobachtungen, 
sowie die mir zur Verfiigung stehende Literatur reichen leider nicht 
aus, um die Frage der sparlichen Verbreitung von Racomitrium canes
cens in Nordwestdeutschland zu Ibsen. Ich vermute aber, dafi das 
Fehlen des Mooses in den von mir untersuchlen Gebieten mehr 
edaphisch ais klimatisch bedingt ist. Bei Cladonia rangiformis handelt 
es sich um eine ausgesprochen kontinentale Art, die allerdings auch 
im Mediterranklima weit verbreitet ist. Nach G am s (in litt.) braucht 
Cladonia rangiformis grbfiere Sommerwarme ais Racomitrium canescens, 
das von Gam s in den Alpen noch bis 3500 m gefunden wurde; vergl. 
auch die Beobachtungen von B rau n -B lan q u et 1928 aus dem 
Unterengadin.

Bei den Flechten sind es zwei Arten, die nach den bisherigen 
Untersuchungen nórdlich der Linie Oldenburg-Fapenburg nur sehr 
selten oder garnicht angetroffen wurden. Es handelt sich um Cetraria 
islandica und um Gadania rangiferina. Wie aus zahlreichen Literatur- 
angaben, von denen ich einige unten anfiihre, zu ersehen ist, scheinen 
die beiden Flechtenarten ziemlich das gleiche Verbreitungsareal zu be- 
sitzen. Cetraria islandica kam nach San d sted e 19 12  im nordlichen 
Oldenburg bei Jiihrden und siidlich von Jever bei Heidmiihle vor; die 
Standorte diirfen ais erloschen gelten. Cetraria islandica f. angustata 
wurde von mir ein einziges Mai auf der Kieskuppe Bramberg bei Varel 
gefunden. Bei meinen Heideuntersuchungen im Emsland fand ich
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Cetraria islantlica auf einer Heideflache am Keen-Poel bei Lathen, so
wie in dem Cladina-reichen Kiefernwald der Bórger-Bauerntannen im 
Hiiinmling. Aus persónlicher Anschauung kenne ich im Emsland noch 
Standorte bei Haren und bei Bentheim. Bei der Besprechung einiger 
Cladina - rei ch e r Kiefernwalder im siidlichen Oldenburg schreiben 
T o b ler  und M attick 1938: „ . . . auffallend ist die Abwesenheit von 
Cetraria islandica“ . Das Vorkommen der Flechte wurde jedoch von 
H arte l 19 11 und von San d sted e  1912 fur diese Gebiete erwahnt. 
In der Luneburger Heide bei Soltau habe ich 1937 auf einer Heide
flache Cetraria islandica haufig gefunden. v. F isch er-B en zo n  1901 
erwahnt die Flechte von Hostedt bei Husum und St. Laurentius auf 
Fóhr. E r ic h se n  1928 erwahnt C. islandica von Schleswig und 
Grum m ann 1935 von Riigen und Hiddensee. Nach T o b le r  und 
M attick tritt die Flechte in der Mark Brandenburg und in den Cla~ 
donien-reichen Kiefernwaldern Danzigs haufiger auf. K rieg er  1937 
beschreibt eine Cetraria - islan d i ca - Fa cies innerhalb der Pinus-silvestris- 
Cladonia-silratica-rangiferina-Ass. aus der Mark Brandenburg. T iixen  
1937 erwahnt die Flechte fur Nordwestdeutschland ais Begleiter in 
dem Calluneto-Genistetum molinietosum (Wi. C h ristian sen  1931) 
Tx. 1937, ais Begleiter in demTrichophoreto-Sphagnetum fusci(Hueck 
1928)Tx. 1937 des Oberharzes und Sollings, ferner ais lokale Charakter- 
art in dem Empetreto - Vaccinietum (Br.-Bl. 1926) Pallm ann et 
H after 1934 im Gebiet des Piceetum Auf der Kuppe des Kahlen 
Asten findet sich Cetraria islandica unter ahnlichen Verhaltnissen.

Cladouia rangiferina wurde nórdlich des Linie Oldenburg- 
Papenburg nicht angetroffen. Im Emsland findet sich die Flechte ganz 
vereinzelt in den Randzonen der Cladina-reichen Kiefernparzellen der 
Bórger Bauerntannen. In den Otarfwta-reichen Kiefernbestanden im 
siidlichen Oldenburg ist Cladonia rangiferina haufiger anzutreffen (vergl. 
S a n d ste d e , H artel 19 11 , T o b le r  u. M attick  1938). Óstlich der 
Weser wurde die Flechte in kustennahen Gebieten verschiedentlich 
gefunden. Nach freundl. Mitteilungvon Dr. h. c. S an d sted e , Zwischen- 
ahn, hat S to ck e r Cladonia rangiferina fur die Heide óstlich von 
Bremerhaven angegeben. Die Flechte wurde ferner gefunden von 
v. F isch er-B en zo n  1901 bei Husum, von Grum m ann 1935 auf 
Riigen und Hiddensee.

Nach T iix e n  1937 kommt Cladonia rangiferina vor ais Begleiter 
in dem Calluneto-Genistetum Subass v. Orchis maculatus D iem ont 
1937 in Nordostholland. Die Flechte tritt ferner ais Begleiter auf in 
dem Empetreto-Vacciniet:um (Br.-Bl. 1926) Pal lmann et Haffter  
1934. Unter ahnlichen Verhaltnissen habe ich die Flechte auf der 
Kuppe des Kahlen Asten beobachtet.

Mit der Verbreitung von Cladonia rangiferina in Belgien befafit 
sich D uvig neaud 1938. Nach schriftl. Mitteilung fehlt die Flechte 
im Norden und Westen von Belgien vollstandig; sie ist dagegen in den 
Ardennen haufig. Des A b b a y e s  1935 erwahnt fur Frankreich das 
gemeinsame Vorkommen von Cladonia rangiferina mit Cetraria is- 
landica aus einigen Heidemooren der siidl. Monts-Dore (Puy-de-Dome). 
Uber die Verbreitung von Cladonia rangiferina in den Kiistengebicten 
der nordischen Lander teilte mir Dr. D egel iu s ,  Upsala, brieflich

&
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Folgendes mit: ,,Cladonia rangifcrina kornmt auch in den Kiisten- 
gegenden Skandinaviens haufig vor, jedoch etwas sparlicher ais Cl. sil- 
ratica (coli.). An der schwedischen Westkiiste ist die Art haufig auch 
in der auCeren Kiistenstrecke. An der norwegischen Westkuste ist sie 
in gewissen Gegenden etwas seltener, kommt jedoch an der Kiiste in 
ihrer ganzen Lange vor. In Danemark ist sie haufig1'.

In unseren Mittelgebirgen und in den Alpen ist Cladonia rangi - 
fcrina haufig. Nach Morton 1930 kom men Cladonia rangifcrina 
und Cctraria islandica gemeinsam in verschiedenen Assoziationen des 
Dachsteingebietes vor:
1. Yacciniiini-myrtilhis-Dicranum- Cladonia-Cetraria-Ass. 1850 m NN.
2. L a rir - clecidna - Pieca-e.rcdsa - Yacdnium -M yrtillus-Hglocom inm - 

Polgtr ichum-alpi mim-Ass. 1260 m NN.
3. Pinus-monłana- Yaccinimn- MgrtiUus-Hylocomiuni- Cladonia-rang i- 

ferina-Ass. 1680 m NN.
In verschiedenen flechtenreichen Zwergstrauchheiden der sub- und 

unteralpinen Stufe im Gebiete des Patscherkofels bei Innsbruck sind 
nach rneinenBeobachtungen(Juni 1939) beideFIechten ais tonangebende 
Charakterarten anzusprechen.

Es lieBen sich zahlreiche weitere Beispiele aus anderen Gebieten 
anfuhren NachTobler u. Mattick 1938 liebt die Cladonia-rangi- 
feriria-Heide eine lange Schneebedeckung und ist auflerst empfindlich 
gegen Wind. L im pr icht  1931 beschreibt aus der groGen Schnee- 
grube des Riesengebirges ein Pinetum montanae cladinosum mit 
Cl. rangifcrina, Cl. sglratica u. Cctraria islandica, in dem die Dauer 
der Schneedecke 7 Monate betragt.

Das Fehlen von Cladonia rangifcrina im nórdlichen Oldenburg, 
Ostfriesland, sowie in den Nord- und West-Partien Belgiens ist sehr 
wahrscheinlich eine Folgę der hier herrschenden starken Windę und der 
geringen Dauer der Schneedecke (20—3°  Tage!). Die relative Selten- 
heit von Cctraria islandica., sowie das Fehlen von Cladonia rangifcrina 
im nórdlichen Oldenburg und in Ostfriesland zeigen uns, dafi es beziig- 
lich der Verbreitung von scheinbar ganz „ordinaren" Arten (siehe 
Racomitnam-canescens) noch manches Ratsel zu lósen gibt.

Auf die Verbreitungsfrage einzelner Arten bin ich naher ein- 
gegangen, um Wege zu zeigen, wie man durch Iichenologische bezw. 
bryologische Verbreitungsstudien zur Lósung der noch immer um- 
strittenen Heidefrage beitragen kann. Den Wert derartiger Unter- 
suchungen hat z. B. auch Duvigneaud 1938 erkannt, wie aus den 
folgenden Satzen zu ersehen ist: „L e  Cl. rangiferina est, avec les 
autres Cladina, un des ćlćments caractóristiąues et dans certains cas 
dominants de certaines formations de bruyóres, et notamment des 
vraies bruyeres [Echte Heiden] seches a Calluna, et des bruyeres des 
fórets claires [Waldheiden]. — La connaissance de sa distribution est 
donc indispensale pour 1’etude de nos bruyeres". Beziiglich der Ver- 
breitung von Cl. rangiferina in den Norddeutschen Heiden istDuvig-  
neaud durch Graebner  1901 allerdings schlecht beraten worden.

So wertvoll die Verbreitungsstudien einzelner Flechtenarten zur 
Lósung der Entstehungsfrage unserer flechtenreichen Sandheiden sind, 
so diirfcn wir doch nichts Unmógliches erwarten. Wichtig ist es
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charakteristische Flechtenarten fur derartige Untersuchungen heraus- 
zusuchen. Ich glaube in meiner Arbeit gezeigt zu haben, dab dies bei 
dem groben Verbreitungsareal der meisten Arten gar nicht einfach ist. 
Auch hier gilt der Satz von Degel ius  1935: „In Wirklichkeit diirften 
die Probleme der Artenverbreitung ungeheuer schwieriger und ver- 
wickelter sein, ais man sich oft vorzusteIIen scheint, und es fragt sich, 
ob man iiberhaupt die Yerbreitung einer Art exakt erklaren kann“ .

Verzeichnis der in den Untersuchungen angetroffenen
Flechtenarten.

Peltigera canina (L.) Willd.
,, „ v. membrcmcicea Ach.

Peltigera praetextata (Fik.) Zopf v. subcanina Gyeln.
Lecidea gramdosa Ehrh.) Ach.
Lecidea uliginosa (Schrad.) Ach.
Bhixocarpon obscuratum (Ach.) Mass.
Baeomyces roseus Pers.
Pgcnothelia papillaria (Duf.) Nyl,
Cladonia Floerkeana (Fr.) Sommerf.
Cl. macilcnta (Hoffm.) Nyl.
Cl. bacillaris Nyl.
Cl. digitata Schaer.
Cl. inr.rassata Fik.
Cl. deformis Hoffm.
Cl. fltktroła Floerke
Cl. foliacca (Huds.) Schaer. v. alcicornis (Lightf.) Schaer.
Cl. strcpsilis (Ach.) Wain.
Cl. gracilis (L.) Willd. v. chordalis (Fl.) Schaer.
„  „ ,, f. aspera Fik.

Cl. coruuta (L.) Schaer.
Cl. degeaerans (Fik.) Spreng.
„ „  „  „ f. haplotea Ach.
„  „  „ „  f. dilacerata Schaer.
„ „ „ „ f. phyllopkora (Ehrh.) Fik.

Cl. rertidllata Hoffm. v. en,lula (Th. Fr.) Wain.
„  „  „  v. cerricornis (Ach.) Fik.
,, „  „  v. phyllophora (Ehrh.) Fik.

Cl. chlorophaea Fik.
Cl. fimbriata (L.) Fr.
Cl. cornutoradiata Coem.
Cl. coniocraea (Fik.) Wain. f. ceradotes Fik.
Cl. ochroehlora Fik. (vergl. Langer  feldt 1938).
Cl. pityrea (Fik.) Fr.
Cl. glauca Floerke.
Cl. sijuamosa (Scop.) Hoffm.
Cl. crimpata (Ach.) Flot.
Cl. furcała (Huds.) Schrad. v. raccmosa (Hoffm.) Fik.
Cl. scabiiuscula (Del.) Coem.
Cl. undalis (L.) Web.



Cl. destricta Nyl.
Cl. rangiferina (L.) Web.
Cl. sylratica (L.) Harm.
Cl. termin (Fik.) Harm.
Cl. mitis Sandst.
Cl. impexa Harm.
Stereocaulon corulensatum Hoffm.
Leeanorci coarctatn (Tum.) Ach. i. colaria Ach.
Cetraria glmica (L.) Ach.
C. islandica (L.) Ach.
C. islandica (L.) Ach. f. angustata (Hepp.) Trevis.
Ercrnia pnmastH (L.) Ach.
Cornicidaria tenuissima (L.) Zahlbr.
C. tenuissima (L.) Zahlbr. v. rnuricata (Ach.) Dalia T. et Sarnth.

Die baumbewohnenden Flechtenarten wurden in dem Verzeichnis 
nicht mit aufgefiihrt. (Uber Nomenklatur der in den Standorts- 
beschreibungen erwahnten Arten vergl. Sandstede  1912, M att ick  
1938 u. L a n g e r fe ld t  1938 u. 1939.)

Zum Schlusse der Arbeit ist es mir ein Bediirfnis, Herrn Dr. h. c. 
H. San d s te d e ,  Bad Zwischenahn, fur die zahlreichen Anregungen 
und Unterstiitzungen herzlich zu danken.

Danken mochte ich gleichfalls den Herren Prof. Dr. Y. Asahina,  
Tokio, Prof. Dr. T i ixen,  Hannover, Prof. Dr. H. Gams, Innsbruck, 
Dr. Degel ius,  Upsala und P. Duvigneaud,  Briissel, fur ihre brief- 
lichen Mitteilungen und fiir die Zusendung von Literatur, ferner den 
Herren Dr. V. K ó f a r a g ó - G y e l n  ik, Budapest, C. F. E. E r ic h sen ,  
Hamburg und Studienrat Hi l lmann,  Berlin, fiir die Revision einiger 
Flechtenarten.

Nachtrag.
Nachdem ich die Arbeit abgeschlossen hatte, erhielt ich eine briefl. 

Mitteilung von Prof. Dr. Gams,  Innsbruck, daft die von mir des ofteren 
erwahnte Calluna rulgaris v. Erikae Ascherson 1899 nach Beijerink 
Calluna rulgaris v. decumbens Don 1834 benannt werden miiftte. Der 
Yollstandigkeit halber sei dies nachgetragen.
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F ed d e , R ep . B eih . C XV l. lab. I.

K ieskuppe H errnm oors-B erg i. Oldbg. 
Aufnahm e: Langerfeldt.

W indm ulde am  B ehntm eer i. Oldbg. 
Cornicularia tenuissima a is  E rsłbesied ler. 

A ufnahm e: Langerfeldt.



F ed d e , R e p . B e ih . CXVI. tab . II.

H errenneuen i. Oldbg.
Cladina-teićie K iefernparzelle im W ald te il W ullenberg, 

A ufnahm e: Langerfeldt.

H o lle -Sand  in O stfriesland. 
C ladonienteppid i in einem  D unental. 

Aufnahm e: Langerfeld t.



F e d d e , R ep . B eih . CXVI. tab . HI.

B órger „B auern tannen" i. Emsland. 
„Cladiria-rei&ier K iefernw ald”.

N iedrige C ladon ien rasen  mit Cetraria islandica. 
A ufnahm e: Langerfeldt.

W indm ulde w estl. vorn B órgerw ald  i. Emsland. 
Typ. Cat/una uutgaris u. Erikae Ascherson 

A ufnahm e: Langerfeldt.



F e d d e , H ep. Beih . CXVI. tab . IV.

Empetrum nigrurn a is  E rstbesied ler auf e iner N ugsandsctiiittung in e iner 
W indm ulde am B ehntm eer, Oldbg. A ufnahm e: Langerfeldt.

Aufschlufi an  der Strafie  M oorburg — GroB - Sander, O stfriesl. V erheidete 
F lugsanddecke, M oor bezw . Torfschicht, B leichsand, d unkel gefarb ter H um us- 
o rtsand , geschiditete, h e lle  Schm elzw assersande. A ufnahm e: Langerfeldt.
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