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2. wel&e Baumarten standSrtlich als Hauptholzarten anbauf~ihig sind 
und zugleich aus wirtschaf~lichen Griinden bevorzugt angebaut werden 
s o 11 e n ; (dabei Angabe ihrer mutmafflichen Massenertragsleistung) 
und unter Umst~inden 

3. welche Holzarten n i c h t ahbauf~ihig sind. 
Einer besonderen Behandlung bedarf in  der Planung schliei~lich noch 

die B e t r i e b s f o r m (Waldbehandlungsform). Dabei w~ire es wiinschens- 
wert, sich auch des alten Sinnes dieses Begriffes zu erinnern und darin nicht 
etwa ein Verj~ingungsverfahren, sondern die Behandlungsweise in 'a l len 
Epochen des Lebensablaufes zu erblicken. Daf~ in dieser Hinsicht in Be- 
riicksichtigung der standSrtlichen und der in den vorhandenen Bestockungs- 
verh~iltnissen liegenden sowie der wirtscha~lichen Gegebenheiten 5rtliche 
und zeitliche Individualisierung Platz greifen mug, ist wohl heute mit Aus- 
nahme weniger Auf~enseiter anerkannt. Die Behandlung dieser Frage ge- 
hSrt daher ebenfalls in den Erliluterungsbericht, wobei 5rtlich festgelegte 
Anweisunger~ auch bier zu unterlassen find. 

Trotz allem Bem;.ihen, die forstliche Planung auf wissenschafLliche und 
gute emp~rische Grundlagen zu stellen, beh~ih sie in weitem Maf~e den 
Charakter der Spekulation und des Hazardspiels. Trotz vollem Einsatz 
aller Kr~fte derlPraxis wird der E'rfolg niemals das Optimum erreichen. 
Das ist unser Schicksal! 

Was wir aber kSnnen, ist die Reinigung von Schlacken, die unserer 
Planung anhaften, und was wir hierzu als elne wesentliche Voraussetzung 
schaffen mi~ssen, ist die Ausbildung yon Revierverwahern, die den je- 
weiligen Stand unserer wissenschai°dichen Erkenntnis beherrschen, die "ver- 
antwortungsbewuf~t und verantwortungsfreudig sind, die nicht unter der 
Last einer iibertriebenen Btirokratie verkiimmern und in den Fesseln einer 
iiberheblichen Zentralisation ersticken. 
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Einleitung 
W~ihrend der ~iui~eren Forsteinrichtungsarbeiten im Sommer 1950 am 

Bayr. Forstamt Mittelsinn, das eine Waldfl~iche von rund 4600 ha umfai~t, 
wurde versucht mit Hilfe piqanzensoziologischer und bodenkundlicher Unter- 
suchungen die standSrtlichen Unterlagen ftir die waldbauliche Planung zu 
erstellen. 

Ziel der Arbeiten war 
1. die Einzelstandorte zu definieren und ihre Abgrenzung in"Vegetations- 

und Bodenkarten festzulegen, 
2. den Aufbau der natfirlichen Waldgesellschaften, sowie Eigenschaften 

und Stabilitiit ihrer B5den zu untersuchen, 
3. Entwicklungstendenzen und Folgen menschlich bedingter Eingriffe auf- 

zuzeigen, 
4. fiir die hiernach gebildeten Standortseiuheiten die Untersuchungsergeb- 

nisse waldbaulich auszuwerten. 
Die Aufgabe war nur dutch ein enges Ineinandergreifen der pflanzen- 

soziologischen und bodenkundlichen Untersuchungen zu 15sen. 
Die stafistische Auswertung yon 110 Vegetationsaufnahmen machte die 

Verbreitungstendenz aller vorkommenden Arten ersichtlich. Zu 5kologischen 
Artengruppen (2) zusammengefaf~t kennzeichnen sie die verschiedenen Vege- 
tationseinheiten und bilden die Grundlage der Vegetationskartierung. 

Die Vegetationst:abellen sind a.uf S. 304--309 Tabelle "8 vereinfacht 
wiedergegeben. Die einzelnen Aufnahmen werden am Forstamt Mittelsinn 
aufbewahrt. Ihre genaue Ortsbezeichnung ist aus den Vegetationskarten er- 
sichtiich. 

Bei Auswertung der Tabellen wurde zwischen ,,natiirlichen Best~inden" 
und ,,Kunstbest~inden" unterschieden. Als ,,nattiriich" im eingeschdinkten 
Sinn gelten alle Best~inde, die sich vorwiegend aus gemischtem Laubholz zu- 
sammensetzen und deren Vegetation - -  wenn auch mit ver~inderten Mengen- 
verh~iltnissen - -  noch weitgehend als Spiegel des nattirlichen Standortes an- 
gesehen werden kann. Best~inde reinen Nadelholzes wurden als ,,Kunst- 
best~inde" bezeichnet. 

427 Bodenprofile, deren Tiefe in der Regel bis 1,20 m reichte, wurden 
makroskopisch untersucht und folgende Merkmale aufgenommen: Geolo- 
gischer Untergrund, Herkun&, M~ichtigkeit, physiologische Grtindigkeit, 
\Vasserhaushalt, Entkarbonatungstiefe, Differenzierung in Horizonte und 
Schichten, Sch~irfe der Horizontgrenzen, KSrnung der Feinerde, Skelett, Ge: 
fiige, Humus, biologische Bodenaktivit~.t, Farbe, Durchwurzelung. 

Die Ortsbezeichnungen sind in einer besonderen Karte niedergelegt, 
welche zusammen mit den Profilaufnahmebl~ittern und sonstigen Zusa,mmen- 
stellungen am Forstamt Mittelsinn aufbewahrt wird. 
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Die Abgrenzung der verschiedenen B/Sden erfolgte vorwiegend nach 
floristischen Merkmalen. Die gleyartigen B/Sden sind nach der Farbe des 
Oberbodens k~rtiert (festgestellt durch Aufhacken [3]). Auch Gel~indeform 
und Baumwachstum dienten als weitere Hilfsmittel. 

Bei der Beantwortung der Frage nach den Entwicklungstendenzen und den 
Folgen menschli& bedingter Einfliisse gaben die pflanzensoziologischen Unter- 
suchungen wertvolle Hinweise hinsichtlich der Zusammenh~inge zwischen 
Kunstbest~nden Und ihren zugeh/Srigen nattirlichen Waldgesellschaften; auch 
konnten unterschiedliche Entwieklungstendenzen der Fremdbestockung auf 
vers&iedenen Standorten aufgezeigt werden. I n  welchem Ausmai~ die ver- 
schiedenartige und verschieden welt fortgeschfittene Bodenentwicklung und 
-entartung Folge natiirlicher oder anthropogener Faktoren ist, war nicht in 
allen F~illen eindeutig zu entscheiden. 

A. Untersuchungsgebiet 

1. Lage 
Das Forstamt Mittelsinn (Unterfranken) liegt - -du t ch  den Sinngrund 

in die westliche ,,Spessartseite" (etwa '~/i der Fliiche) und in die 6stliche 
,,Rh/Snseite" (etwa 1A der Fl~iche) getrennt---: auf den iiut~ersten, nord- 
6stlichen AusF, iufern des Waldgebietes ,,Nord- und Vorspessart". 

Dic Spessartseite f~illt etwa zur H~ilfte ihres Umfangs im Norden und 
Westen mit der bayerisch-hessischen Landesgrenze zusammen. An der' Nor& 
und SiJdgrenze ist Wald vorgelagert, entlang der West- und Ostgrenze liegen 
Wiesen, Felder und elnzelne kleinere Privatwaidungen. 

Die Rh6nseite grenzt gegen die Sinn ebenfalls vorwiegend an Felder und 
kleinere Privatwaldungen, im iibdgen an den Freiherrlich v. Thtingenschen 
Privatwald und an den Burgsinner Gemeindewald. 

Das Relief erh~ilt sein Gepr~ge durch Hochplateaus (h;Schster Punkt 
515 m Meeresh~She), die of~ nach versehiedenen Richtungen in schmale Rtieken 
auslaufen und durch tier eingeschnittene T~iler (tiefster Punkt 245 m)ge-  
gliedert sin& Dadurch entsteht eine Verteilung der Hanglagen auf alle Ex- 
positionen. Die mittlere Meeresh~he liegr etwa bei 400 m. 

2. Klima 
Das Klima ist besonders in der kalten Jahreszeit rauh. Die Vegetation 

erwachr etwa Mitre April und ist auf den gleyartigen Hochfl~chen und in 
den tiefsten T~ilern ohne Kalt!u~abflufl sp~itfrostgef~ihrdet. Betr~ichtliche 
Schneef~ille bewirken sogar zum Tell auf Siid- und Westh~ngen Schneebriiche 
in Fohren-StangenhiSlzern. In Hochlagen b ringt Duiqanhang Schiiden an 
Nade!holz mit sich. 

Die nachfolgend angefiihrten Klirnadaten entstammen den Angaben des 
Zentralamtes Deutscher Wetterdienst in de'r US.-Zone, Bad Kissingen. 
Niederschlagsmessungen wurden nur an den Stationen Mittelsinn (Meeres- 
h~She 204 m) und Zieglerfeld (Me~resh6he 303 m) ausgeftihrt. Die ftir die 
H6heniagen um 500m angefiihrten Zahlen sind N~herungswerte. Die 
Temperaturangaben sind kartographisch interpoliert, da Messungen aus der 
n~iheren Umgeb.ung fehlen. Alle Werte zeigen eine deutliehe Abh~ingigkeit 
yon der H~Shenlage. Ftir die meisten Standorte diirfte das Mittel zwischen 
300 mund 500 m zutreffend sein. 
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a) N i e d e r s c h l ~ i g e  
Der Jahresgang der Niederschl~ige nach Monatsmitteln (vgl. Abb. 1) 

zeigt ein ausgesprochenes Maximum im Winter (Dezember). Die ebenfalls 
hohen Niederschl~ge der Monate Juli-August fallen vorwiegend in Form 
wolkenbruchartiger Gewitterregen, fliet3en rasch ab und kommen deshalb 
nur zum Tell der Vegetation zugute. Auch ,ist dadurch die Gefahr der 
Feinerdeabschwemmung an H~ingen bei Frcilage gegeben. Die Niederschl~ge 
in der ,,forstlichen Vegetationszeit" (Mai,August) betragen nur 35 % des 
Gesammiederschlags. (Ira Alpenvorland durchschnittlich 50 °/0.) 
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Abb. 1. Jahresgang der Niederschl l ige  n a c h  Monats -  
m i t t e l a  der J a h r e  1891_--1930 

i'vIittelsinn Zieglerfeld Plateau Die Niederschl~ge betragen in 
204 m 303 m etwa 500 m 

Jahresniederschlag mm (.%) 
Niederschlag des Sommer-  

halbj. (Apr i l~September )  
,Forst l .  Veg.-Zeit" (Mai bis 
A u g u s t )  . . . : . . 

763 (loo %) 

384 (50 %) 

267 (35 %) 

857 (lOO%) 

431 (50 %) 

300 (35 %) 

lOOO (lO0 %) 

485 (48:%) 

335 (34?/°) 
D e r  erste Schnee fiillt durchschnittlich am 25. November,  letzter Schnee am 5. Apr i l  Die 

Anzahl  der Tage mit Schneedecke betfiigt etwa 50. 

b) T e m p e r a t u r  

Es betr~gt in den H6henlagen ,:on 200 m 300 m 500 m 

das Jahresmittel  °C . . . . . . . . . . .  
das Mittel des Sommerhalbjahres (Apri l --September)  
Tetratherme (Mai - -Augus t )  . . . . .  . . 
Jahresregenfaktor . . . . . .  . . . . .  
Sommerregenfaktor . . . . . . . . . . .  

8,5 
13,6 
1 5 2  
89,7 
28,2 

7,5 
13,0 
14,6 

114,3 
33,1 

6,5 
11,8 
13,4 

153,8 
41,1 

(Jahresregenfaktor = Niederschlagsmenge in mm dividiert durch die mittlere Jahrestemperatur 
in Celsiusgraden. Sommerregenfaktor gilt fiir das Sommerhalbjahr 0 

Jahresregen- und Sommerregenfaktor machen die klimatischen Unter- 
schiede der verschiedenen H6henlagen besonders deutlich. Die tiberwiegende 
Fl~iche des Forstamtes in den Lagen um 400 m liegt nach diesen Werten im 
Bereich der submontanen Buchen-Eichen:W~ilder (2), nur die tiefsten Lagen 
entsprechen, wie auch die pflanzensoziologischen Aufnahmen ergeben~ 
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klimatisch den Bedingungen kolliner Laubwiilder. (Lokal eng b egrenzte 
Standorte.) 
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Abb. 2. J a h r e s g a n g  der Tempera tu r  nach 
Mona t smi t t e ]n  

Etster Frost:  30. September bis 7, Oktober. Letzter Frost:  5. Mai bis ]9. M a i .  Frost- 
t~ge: ]05--120.  Wintertage: 21--28;  

B. Pflanzensoziologischer Tell 
x 

I. Die natiirlichen Waldgesellschaften 
Im floristis&en Bild des Forstamtes fallen tiberall kalkfliehende, s~ure- 

ertragende Bodenpflanzen mit geringen Anspffichen an den NShrstoffgehalt 
des Bodens auf; nur selten bringen Anzeiger gtinstigerer Standortsverh~lmisse 
eine Abwechslung. Die Arten mit Verbreitungsschwerpunkt im Bereich ,,azi- 
diphiler W~lder" tiberwiegen in allen untersuchten Waldgesdlschaften (4, 6). 

Bezeichnend ist eine ausgesprochene Artenarmut in allen Bestandsaufbau- 
schichren. Im ganzen wurden nur 120 Arten in Baum-, Kraut- und Moos- 

T "  t ° schicht notiert. Eine Strauchschicht ist kaum ausgebildet. ~mterhnde, 
S " ' e  " Kirsche und alle fibrigen ,,anspruch voll n Baumarten fehlen. Die Hain- 

buche befindet sich im Grenzgebier ihrer Verbreitung. Die Birke tritt mit 
hoher Stetigkeit und guter Vitalidir als natiirliche Beimischung zu Eiche und 
Buche auf. 

Es zeichnen sich folgende fiin~ Waldgesellschaften ab, die nach den 
wichtigsten bestandsbilden:den Baumarten und-kennzeichnenden Boden- 
pflanzen benannt wurden. Uber ihre Bindung an Relief, Boden und Ex- 
position gibt Tabelle 1 Aufschlufk 

1. I ) e r  Farn=Buchen.~Eichen~Wald 

Der Farn-Buchen-Eichen-Wald besiedelt die besten Standorte des Forst- 
amtes. Baum-, Kraut-und Moosschicht sind im roll entwickehen Bestand 
bei ausreichendem Lichtgenuf~ vergleichsweise artenreich. (24 Arten im Mittel 
yon 14 Aufnahmen). In  StangenhSlzern und im dicht geschlossenen Baum- 
holz halten sich auch hier nut einzelne schattenfeste Arren (vorwiegefid 
Oxalis acetosella). Am Aufbau der Baumschicht beteiligen sich mit hoher 
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Tabelle I 
Verte i lungdernat i i r l ichen~.Valdgesel lschaf ten auf Boden~Rel ie f  und Exposi t ion 

I 
, i 

[ Verteihmg der Vegetatlonsaufnahmen 
Bevorzugter Bevor- I in '°/o auf die Expositionen 

~ W a a d g e s  e~] s~haf t  zugtes I 
I ~Schattseite) '(Sonnseite) 

1. Farn-Bu-Ei-Wald. Br.W.,fL, S1 Hang 15 [ 46 [ 8 I 8 ]5 [ 8 I - -  I 

((7) (i3) 
2. Lu~,ula~Ei-Bu.Wald. Br. \V, p w I 161 5 i 32 21 I 21 I 51 - -  

(5~3 

Br. W. (7~6) " (i4) 

• I 
4. Molinia-Ei2Bi-Wald p, P Hang 20 [ - -  [ 10 I , I 20 ] 20 I 31) 

(PO " (a~o) (70) 

~Vald J artig P1 . . . . . . .  

Anm.: Br. W. ~--- Brauner Waldboden~ p ~ podsoliger Boden~ P ~ Podsol, fL ~ Feinlehm~ 
mg ~=- m~tgig gleyartig, Sii~ sehwaeh lehmiger Sand~ SI" ~-- kaum anlehmiger Sand~ P1 ~ Plateau~ 
R ----- Rfickem 

Si:etigkeit neben  Bu&e ,  Ei&e,  
Ha inbuche ,  Bi rke  auch F i&te ,  
Foh re  u n d  Liirche (selten 
T a n n e )  mi t  wechselnden Men-  
genverh~iltnissen u n d  durch-  
wegs gu ten  Vduchsleistungen. 
Die Buche zeigt  in dieser Ge-  
sellscha~ ihre  b e s t e n  Schat~- 
fo~rmen. B e m e r k e n s w e r t  shad 
ihre  h o h e  Vitalit~it u n d  U b e r -  
legenhei t  gegeniiber  anderen  
Baumar t en .  Die H a i n b u & e  
f inder  iiberall giinstige Be- 
d ingungen.  E i&e  u n d  Fohre  
gedeihen als Mischholzar ten  
gu t  u n d  t r e t en  n u r  bei ki inst-  
licher FSrderung  herrschend in 
den V o r d e r g r u n d .  

Die fa rn-  u n d  moosre iche  

Abb. 9. Farn-Bu-Ei-Wald; lehmi~-sandiger brauner Wald- Bodenvege ta t ionssch ich t  en t -  
boden, ostseitiger Hangful~; Bu,Ei-HBa-Bestand mit stiirkerer h~ilt folgende Differential- 
Fmhtenbeimischung. Foto:BROHMEYER ar ten,  die in den i ibrigen 
Waldge.sellschaften fehlen ( d i e  Zahlen  bedeu t en  Ste t igkei tsgrade in 
P rozen t ) :  

V i o l a  silvaticct . . . . . .  50 Waldvei lchen  
D r y o p t e r i s  f i l i x -mas  . . . .  50 m~innlicher W u r m f a r n  
D r y o p t e r i s  d is )uncta  . . . . 36 E i & e n f a r n  
M y c e l i s  mura l i s  . . . .  - . 36 Mauerla t t ich 
M o e b r i n g i a  t r inerv ia  . . . .  36 dreinervige Nabe lmie re  
A t h y r i u m  f i l i x - ]emina  28 W a l d f r a u e n f a r n  
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Natiirliche Tannenverjfin- 
gung findet sich in keiner 
anderen Gesellscha~. Arten 
der Myrtillus- und Luzula- 
Gruppe (vgl. S. 284,283) treten 
zahlenm~iffig stark, abet mit 
geringer Menge und Stetigkeit 
(besonders Heidelbeere und 
Adlerfarn) auf. 

Ein m~ifliger Nadelholz- 
anteil wirkt auf dem stabilen 
Standort nur gering ver~in- 
dernd auf die Zusammen- 
setzung der Krautschicht ein 
(vgl. S. 278). 

Die gtinstigen Bedingungen 
fiir die Entwicklung dieser 
leistungsf~higen Waldgesetl- 
scha~ sind nur an hangfrischen 
oder grundf, rischen, lehmig- 
s:andigen (f'einlehmi~en) brau- 
nen WaldbSden gegeben. 

2. Der Luzula;Eichen-~Buchen~ 
W a l d  

Zusammensetzung nach 
Holzarten u n d  Bestandsaufbau 
gleichen dem des Farn-Buchen- Abb. 4. Ubergang vom ]~arn-Bu-Ei-Wald zum Lu~ula-Ei-Bu- 

"Wald; schwach lehmig-sandiger branner Wal4boden; N-ttang, 
Bu(Ei)-BestaM 

Carpinus betulus . . . . .  70 
Catharinaea undulata 65 
Oxalis acetosella . . . . .  45 
Poa nemoralis . . . . . .  10 
Rhytidiadelphu~ loreus . 10 
Rubus idaeus . . . . . .  15 

Hainbuche 
'Katharinenmoos 
Waldsauerklee 
Wegweisergras 
Riemenmoos 

• Himbeere 
eine Artengruppe, die gegen den Eichen-Birkert-Wald abgrenzt. Die Auf- 
nahmen der Vegetationstabelle ergaben folgende Varianten, die eine gieitende 
Reihe beziigiich des Wasserhaushaltes darstellen: 

a) eme nur schwach durch Luzula luzuloides und Carpinus betulus charak- 
terisierte ¥ariante, welche den Durchschnitt der meisten Best~inde repr~i- 
sentiert, 

Forstw. Obl., 70. Jhgg., Heft 5 18 

Eichen-Waldes, jedoch nimmt 
die Wuchsfreudigkeit allgemein 
etwas ab. An Sonnhiingen t:ritt die Buche zugunsten der Eiche zurfick; die 
Hainbuche beschr~inkt sich auf Mulden und Unterh~nge; als Mischholzart 
mit leicht zersetzlicher Laubstreu tritt die Birke an ihre Stelle. Die Fichte 
ver~indert auf diesen weniger stabilen Standorten das floristische Bild stark 
(vgl. S. 280). 

Die Krautschicht unterscheidet sich vonde r  des Farn-Buchen-Eichen- 
Waldes durch die bedeutend geringere Artenzahl (15 im Mittel von 20 Auf- 
nahmen) und insbesondere durch das Fehlen der ,,Farn-Gruppe". Beiden 
Gesetlschaften gemeinsam sind: 



274 EItRHARDT un'd KLOCK 

b) die (innerhalb der Gesdlsehaflc) im Wasserhaushalt begiinstigte Luzuia- 
Oxalis-Variante schattseitiger Lagen, 

c) die (relativ) trockene Sarothamnus-Variante der Sonnseiten, welche zur 
Degradation neigt und daher besonders vorsichtige Bestandsbelvandlung 
erfordert. (Sarothamnus nicht vital!) (Vgl. S. 280.) 

Die Luzula-Gruppe ist in der GesellschaPc mit 12 Arten vertreten. 
Luzula luzuloides t ritt in 90 0/~ aller Vegetationsaufnahmen auf. In den Ver- 
jiingungsbest~inden stellt sie rich oR reichlich ein, ohne die ankommende 
Buchenverjiingung zu hemmen. Die Myrtillus-Gruppe spMt eine geringere 
Rolle; dadurch unterscheidet sich der Standort scharf yon dem der Eichen- 
Birken-W~ilder, in denen bei Verjfingungsstellung Heidelbeere oder Calluna 
meist geschlossene, verjiingungshemmende Teppi&e bilden. Im Luzula- 
Eichen-Buchen-Wald ist Heidelbeere nut in 75 % der Aufnahmen notiert. 
Bei Fehlen von Mischholzarten und einseitiger Begiinstigung der Eiche tritt 
sie st~irker hervor. 

19 Vegetationsaufnahmen verteilten sich auf folgende Expositionen: 

Variante des L u ~ u l a - E i - B u - W a l d e s  Schattseite Sonnseite 
NW I N I ~ O l  o so I s I s w l  w 

L u g u l a -  Oxa l i s -Var ian t e  . . . . . . .  

S a r o t h a m n u s - V a r i a n t e  . . . . . . . .  

- 1 3 1 ~ 1 5  

- I - I - I 1  

O) 

2 1 - 1 - I -  
(~) 

' 2 1 4 i 1 1  - -  

Die GesellschaPc meidet die meist podsolierten Westlagen; sie bevorzugt 
braune WaldbSden, kommt aber auch auf podsoligen BSden vor. 

3. Ob ergangsgesellschaften 

a) Zwischen Luzula-Eichen-Buchen,Wald und Molinia-Eichen-Birken- 
Wald schiebt sich meist rS.umlich Vermittelnd eine Ubergangsgesells&ait. 
Fl~ichenweises Auftreten ist selten. Sie stellt sozMogisch eine Durchdringung 
dar, in der die Differentialarten beider Gesetlschaften nebeneinander gedeihen. 
Arten der Myrtillus-undLuzula-Gruppe erreichen hohe Stetigkeit und Menge. 
Deutlichen Verbreitungsschwerpunkt besitzt Convallaria majalis (62 °/d). 

O~ nur fragmentarisch ausgebildet, dann aber meist durch Convallaria 
majalis, Cal~magrostis arundinacea oder Majanthemum bifolium gekenn- 
zeichnet, ist die Gesellschai~ vorwiegend auf Riicken, Plateaus oder Plateau- 
r~indern (80 °/01), seltener an H~ingen.(20 °/0~) zu finden. Sie bevo.rzugt,pod- 
solige und gering entartete braune WaldbSden, meidet abet ausgepriigt gley- 
artige und podsolierte BSden. 

b) Die vorwiegend am Rand des we&selfeuchten Eichen-Birken-Waldes 
als Ubergang zum Luzula-Eichen-Buchen-Wald auftretende Vegetation ge- 
hSrt zu den leis.tungsf/ihigsten Waldgesells&aften. Ihr Vorkommen ist auf 
Kuppen und schmale Streifen*entlang yon Plateaur~indern beschr~inkt und an 

-m~igig gleyartige oder stark feinlehmhaltige N5den gebunden. 
Artender Carex leporina-Gruppe u nterscheiden die Gesells&afi yon dem 

unter a)beschriebenen Ubergang, wie folgende Aufnahme der Abteilung 
Hirtengraben (Nr. 117, Distrikt RhSnes) zeigt: 
B Fagus silvatica 3.1, St Fagus silvatica 3,3, K Ca/eea~ leporina-Gruppe: 
Carex leporina +.1, Carex brizoides +.2, Carex remota +.2, Agrostis ca- 
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nina +.3; Farn- und ' t ' Cath¢ rznaea-Gruppe: Dryopteris disjuncta +.3, Catha. 
rinaea undulata +.2, Oxalis acetosella +.3, Rubus spec. 1.1; Luzu la-  
Gruppe: Luzula luzuloides 2.2, Agrostis tenuis 3.3, Hofcus mollis 1.2, Dry- 
opteris spinulosa +.1; Sonstige: 
Epilobium angustifolium 1.2, Ca- 
lamagrostis epigeios 1.3, Juncus 
effusus 2.2, Deschampsia flexuosa 
+.1, Rumex acetosella +.2, 
Galium saxatile -]-.3, Larix 
europaea +.1, Fagus siIvatica 
3.3, Pinus silvestris +.1, Poly.. 
trichum attenuatum +.3. 

4. Der Molinia,Eichen~Birken~ 
Wald 

Der Molinia-Eichen-Birken- 
Wald besiedelt einerseits emp- 
findliche, west- und siidexpo- 
nierte Hanglagen zuf + pod- 
solierten B6den. Die n~iirliche 
Leistungsf~ihigkelt dieser Stand- 
orte ist germg. Oi~ wurde 
die urspriingliche Baumarten- 
mischung i n  reine Fohrenbe- 
stockung ohne Buchenunterstand 
umgewandelt. (Vgl. S. 279; Bei- 
spiele: Abteilung Kleiner und 
Groigar Goldberg, Schrannleite , 
Quackh6he, Quacktal, Krugs- 
rain, Brunnschlag.) 

Andererseits findet sich die Abb. 5. Ubergang vom Lu~ula-Ei-Bu-Wald zum Molinia-Ei- 
Bi-Wald. schwach podsoliger Boden, gut bekronte Eiehe im 

Freistan4 ohne Wasserrelser Eichen-Birken-Wald-Vegetation 
auch auf allen Ubelrg~ingen bis 
zum braunen Waldboden (Abt. Zimmerloch, Waldspitzle, Lindental, 
Eintal). Diese Erscheinung legt die Vermutung nahe, dalg neben natfir- 
licher Armut des Standot~cs o~ erst die Art der waldbaulichen Be- 
handlung (unpfleglicher Mittelwaldbetrieb) eine so ungiinstige Entwicklung 
herbeigeftihrt oder wesentlich beschleunigt hat. Wie das Beispiel der Ab- 
teilung Heister zeigt, ist die Riickfiihrung mif~handelter Besdinde auf braunen 
Waldb6den zu leistungsf~/higeren Typen mSglich. Die Abteilung, w~iche 
heute das Bild eider durchaus wuchskr~iftigen Baumartenmischung yon Fohre, 
L~irche, Eiche, Buche zeigt, war vo.r einem Jahrhundert als ,,Krtippelwald" 
beschrieben, ein Ausdruck, yon dem im damaligen Operat nur in wenigen 
F~illen Gebrauch gemacht ist. 

Die lichten, gering wtichsigen Best~inde der Eichen-Birken-Waldgesellscha~ 
aus Birke, kurzschaftigen Eichen und Buchen bieten ein armseliges Bild. 
Herrschende Baumart ist die Eiche. Die meist astige und krummschaftige, 
wenig konkurrenzkr~iftige Buche erhebt sich nur selten in den Hauptbestand. 
Hainbuche fehlt. Als Beimischung gewinnen Birke, Aspe und Vogelbeere er- 
h6hte Bedeutung. Die Birke bildet noch die besten Schat~formen aus und 
regt mit ihrem leicht zersetzlichen Laub die biologische Bodenaktivit~t an. 

, 1 8 "  



276 EHR~ARDT u n d  KLOCK 

Bezeichnend sind die Differentialarten: 
Molinia coerulea . . . . .  1 O0 

' Calluna vulgaris . . . . . .  1 O0 
: Leucobryum glaucum 50 
i Trientalis europaea . . . .  50 

Auch die Bodenvegetation spiegelt die ungiinstigen Verh~iltnisse wider. 

Pfeifengras 
Heidekraut 
Weif~moos 
Siebenstern 

Aus der MyrtiI tus-Gruppe 
fallen als Folge saurer Auflage- 
humusdecken Heidelbeere, Ad- 
lerfarn und Wiesenwachtelwei- 
zen durch hohe Stetigkeit und  
Menge besonders ins Gewicht. 
Moose nehmen allgeme,in an 
Deckungswert zu. Die Luzula.  
Gruppe ist nut mit Lzizula luzu- 
loides sp/irlich vertreten. 

Abb. 6. Ei-Bi-Wal4 auf mgBig podsoligem Boden; Riicken. 
Schlecht wlichsiger Ei-Bu-Bestand, kurzsch~ftige Mittelwald- 

eiohe 

Sphagnum acutifolium . 100 
Polytrichum commune . 100 
Carex brizoides . . . . .  30 

5. Der wechselfeuchfe Eichen- .  
B i r k e n . - W a l d  

besiedelt die extremsten Stand- 
orte des Forstamtes. (Extrem 
gleyartige B5den auf Plateau- 
lagen.) In der Baumschicht sind 
am Aufbau des natiirlichen Be- 
standes Eiche, Birke, Buche, 
Vogelbeere und Aspe beteiligt. 
(Spessartseite: Abt. Schuberts- 
wald, RhSnseite: Waldbesitz 
Frhr. v. T~O~QE~, ostw~irts der 
Staatswaldabreilung Streitwald.) 

An Differentialarten sind 
zu nennen: 

spitzbl/ittriges Torfmoos 
gemeines Bfirstenmoos 
Seegras (nur Spessartseite) 

Auf Kahlfl~ichen, BestandsliJcken, an Straf~engr~iben und auf un- 
beschotterten Waldwegen weist das Auftreten von Arten der Carex leporina- 
Gruppe (vgl. S. 284) auf diese Standorte hin. Die n.atiirlichen Bestandsreste 
sind auf weiten Fl~ichen durch Fichtenreinbesdinde ersetzt (S. 279). Die 
natiirliche Ertragsleistung ist gering. 

6. Der trockene EichemBirkemWald 

verdient als kleinfl~ichige Besonderheit Erw~ihnung. Ortlich nur eng beg~'enzte 
Fl~ichen einnehmend, besiedelt er vorwiegend exponierte Lagen, wie Kuppen, 
windverblasene Riicken, Haagkanten. Wo eine Krautschicht noch ausgebildet 
ist, besteht sie meist nur aus Heidelbeere und Drahtschmiele. Oi°c fehlen 
Kr~uter ganz, dann gedeihen nur noch Kleinmoose und Flechten. Es handelt 
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sich um von Natur aus ungfins6ge, arme Standorte geringer Leistungs- 
f~ihigkeit. 

7. Kah!fl~ichen 

Die Vegetation der Kahlfl~ichen setzt sich allgemein zusammen aus: 
a) Relikten des vorausgegangenen Waldbestandes, welche meist Riick- 

schlfisse auf die natiirliche Waldgesellschaff zulassen. Von besonderer 
Bedeu~ung sind die Myr- 
tillus- und Luzula-Grup- 
pe," deren lichfliebende 
Arten ok herdenwe.ise 
auftreten und sich lange 
gegen die zunehmende 
Konkurrenz der reinen 
Schlagv,egetation halten; 

b) der allen Kahlfl~ichen ge- 
meinsamen E pilobium- 
Gruppe, welche als die 
eigentliche ,,Schlagvege- 
t,ation" die Humusum- 
setzung andeutet; 

c) Waldpionieren, welche. 
die Schlagvegetation ab- 
bauen und die natfirliche 
Wiederbewaldung ein- 
leiten. Als solche sind 
insbesondere Weiden, 
Birke, Vogelbeere, Aspe 
yon Bedeutung; 

d) zuf~illigen Arten. 
Aus dem Nebeneinander 

dieser Artengruppen, die sich 
dur& die Kt~iegsverh~iltnisse 
bedingt, lange Zeit weitgehend :Abb. 7. Weehselfeuehter Ei-Bi-Wald auf extrem gleyartigen. 
ungestSrt entWickeln konnten, B~aon; Plateau; Ei-, Bi-, Vo-, gie-, Bu-(Fi)-B~3stand 
lassen sich wertvolle Schliisse 
fiber den Gang der natfirlichen Wiederbew.aldung ableiten. N~iher unter- 
sucht wu:rden nur die Fichtenwindwurffl~ichen des Jahres 1940 auf den 
extrem gleyartigen Bodentypen. 

Die Molinia- und Sphagnum-Gruppe deutet als Relikt aus dem Vor- 
bestand den Zusammenhang mit der natiirlichen Waldgesellseha~ an. Neben 
der iiblichen ,,Schlagvegetation" (Epilobium-Gruppe) findet auf dem wechsel- 
feuchten, zum Teil verdichteten Standort die Carex leporina-Gruppe be- 
sonders gfinstige Entwicklungsbedingungen und ermSgli&t seine Unter- 
scheidung von allen ~ibrigen Kahlfl~ichen. 

Wo die Fichte im Reinbestand auf grSflerer Fliiche eingebracht wurde, 
sind die Begriffe ,,natiirliche Wiederbewaldung" und ,,Naturverjiingung" 
nicht gleichbedeutend. Fichtennaturverjiingung ,,geht" auf den sauren Roh- 
humusauflagedecken des Eichen-Birken-Waldes iiberall besser, als in den 
Eichen-Buchen-W~ildern. Auf den Windwurffl~ichen der gleyartigen Stand- 



2 7 8  E H R ~ A R D T  u n d  K L O C K  

Abb. 8. Neben tier dem Staadort eigenen KaMschlagflore~ (ira, Vordergrurid Molinia-Horst) findet sich stellenweise 
bllrstendichte Fichtea-Naturverjiingung ein 

orte stellt sie sich besonders reichlich ein, jedoch setzten sich die Pionier- 
holzarten Weide, Birke, Vogelbeere und Aspe ebenfalls durch und zeigen den 
Weg, den die ,,natiirliche Wiederbewaldung" ohne ktinstliche Fichten- 
ausbreitung gehen wiirde. Die Aufforstung dieser empfindlichen, durch eine 
Fichtengeneration stark verdichteten BSden dar£ sich nicht an die rei&- 
lich ankommende Naturverjfingung der Fichte anlehnen; vielmehr verspricht 
bei Begriindung eines s tandortsheimischen Mischwaldes Be giinstigung tier 
Pionierholzarten im Anhalt an die natiirliche Sukzession die beste Aussicht 
auf Erfolg. 

II. Die Bodenvegetationstypen der Kunstbest~inde 

Auf etwa 30°/~ der Forstamtsfl~tche ist die natiirliche Baumarten- 
mischung durch kiinstlich begrtindete Nadelholzreinbest~inde (iiberall erste 
Generation!) ersetzt. Diese Umwandlung erfolgte in d~n einzelrlen Wald- 
gesellschaften je nach Leistxmgsf~ihigkeit, Verjiingungswilligkeit der Best~inde 
und in Anpassung an sonstige Standortsfaktoren (Wasserhaushalt) entweder 
vorwiegend mit Fichte oder mit Fohre (L~irche). Die Beziehung dieser 
kiinstlich begriindeten Best~tnde zur natiirlichen WaldgesellschaR ist fiir ihre 
Beurteilung wichtig. Das floristische Bild, erg~inzt durch-das Bodenprofil l~if~t 
diese in den meisten F~tllen erkennen und gibt gleichzeitig einen Anhalt tiber 
die kiinftige Entwicklungsrichtung; Der Zusammenhang zwischen nattirlicher 
Waldge'sellschaa°c und den Bodenvegetationstypen kiinstlich begriindeter Rein- 
best~inde, sowie die sich daraus ableitenden Entwicklungstendenzen sind 
schemafisierl: - -  aus Tabelle 2 ersichtlich. 

1. D e r  F a r n ~ F i c h t e m T y p  ( F a r n ~ F o h r e n . - T y p )  

Der Farn-Buchen-Eichen-Wald wurde ,nur auf lokal beschr~inkter 
Fl~iche in reine Fichtenbest~inde (z. B. Abt. Holzgrube, Unterhang) oder reine 
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Fohre (Distrikt Sachswald) umgewandelt. In beiden F~illen ist eine Ver- 
~inderung in der Artenzusamme'nsetzung der Bodenvegetation kaum zu er- 
kennen. Die sonst in Sekund~irbest~inden zu beobachtende Artenverarmung 
tritt auf dem stabilen Standort, dessen gute Eigenschaften auf semem 
giinstigen Wasserhaushalt beruhen, nicht in Erscheinung. 

Arten der Farn- und Luzula-Gruppe kennzeichnen den kiinstlich begriin- 
detenReinbestand. Aus derVaccinium-Gruppe nimmt nurDeschampsiaflexu- 
osa an De&ungswert zu, die iibrigen, mehr lichtbediirftigen Arten (z. B. 
Heidelbeere, Adlerfarn und Wiesenwachtelweizen) treten zuriick'. Eine often- 
sichtliche Schiidigung des Standorts ist floristisch nicht zu erkennen, doch 
mahnt Verdichtung auf B5den mit hSherem Feinlehmgehalt zur Vorsicht; 
Eine beschriinkte Beimischung der Fichte b eeintriichtigt die Leistungsf~ihigkeit 
des Standorts nicht. 

Von noch hSherer Widerstandskraflc .gegen Fichten-Reinanbau sind die 
Schwemmb5den, auf derten natilrtiche Vergleichsbest~inde nicht vorhanden 
sind. Sie werden ihrer unbedeutenden Fl~ichenausdehnung wegen mit dem 
Farn-Fichten-Typ zusammengefai~t, mit dem sie die Artender Farn-Gruppe 
gemeinsam haben. Das teilweise Fehlen der Myrtillus- und Luzula-Gruppe 
und Auftreten yon Mnium, Urtica dioeca, Carex remota weist jedoch auf die 
Beziehung zu einer anders gearteten natiirlichen Gesellschaflc. 

2. Der Loreus~FichtemTyp 
Die Unterschiede der schatt- und sonnseitigen Lagen des Luzula-Eichen- 

Buchen-Waldes kommen unter .reiner Nadelholzbestockung deutlicher zum 
Ausdruck, als im natiirlichen Bestand.. 

Die im Wasse~haushalt begiinstigte Oxalls-Variante des Luzula-Eichen- 
Buchen-Waldes bot vermutlich, hie Verjiingungsschwierigkeiten und wurde 
nur selten in reines Nadelholz umgewandelt. Fohre auf diesen Standorten 
hat meist reichlichen Buchen-Unterstand und ist floristisch dem natiirlichen 
Bestand ~ihnlich. Heidelbee~;e wird etwas begtinstigt. 

Unter reiner Fichte bilden sich geschlossene Moosteppiche, in denen das 
Auftreten von Rhytidiadelphus loreus (== Hypnurn loreum, Riemenmoos) fiir 
den Zusammenhang mit der natiirlichen Gesellscha~ kennzeichnend ist. 

Von der Krautflora h~ilt sich nur die am wenigsten anspruchsvolle und 
den sich anh~iufenden Rohhumusmengen am besten angepaf~te Myrtillus- 
Gruppe in geringer Menge. 

Bei Freilegung und Beibehalten der Nadelholzbestockung entwickelt sich 
ein Calluna-Sphagnum-Typ (Abt. Buell, Grund), der die fortschreitende 
Degeneration bei weiterem Reinanbau yon Nadelholz andeutet. 

5. Der Luzula~FohremTyp 
Die Umwandlung der Sarotharnnus-Variante des Luzula-Eichen-Buchen- 

" Waldes in reine Fohrenbest~inde nahm ihren Ausgang vermutlich bei Ver- 
hagerungsphasen, die deshalb hier mitbehandelt werden sollen. 

Solche entwickeln Sich in der labilen, gegen unvorsichtige waldbauliche 
Eingriffe empfindlichen GesellschafL leicht bei Aufbau horizontal geschlossener 
Reinbest~inde ohne biologische Mischholzarten und ohne Unterstand. Die 
biologische Bodenaktivit~it nimmt ab, es bi!den sich diinne, aber biologisch 
unt~iti~e Schichten von ,,Hagerhumus'[ (2), auf denen mit geschw~icht:er Vita: 
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lit~it Arten der Myrtil lus-Gruppe ein k/.immerliches Dasein fristen. Die an- 
spruchsvollere Differentialarten-Gruppe des Luzula-Eichen-Buchen-Waldes 

(Catharinaea-Gruppe)  und die meisterl Arten der Luzula-Gruppe fehlen. 
Vereinzelt besiedeln nur n o r  Flechten den Boden. Auch bei langem Zu- 
warten und entsprechender Auflichtung zersetzr sich diese Art von Humus 
nicht. Die natfirliche Verjiingung ,,geht" nicht mehr. 

Auf solchen Standorten diirfte nach UmwandIung in reine Fohre der 
Luzula-Fohren ,Typ entstanden sein. Vereinzelt auftretend lassen folgeTlde 
Arten der Luzula-Gruppe den Rfickschlui~ auf die natiirliche GesellschaE zu: 

Luzula luzuloides (~--- nemorosa) Weif~e Hainsimse 
Dryopteris austriaca . . . . . . .  dorniger Wurmfarn ~ 
Carex pilulifera . . . . . . . . .  Pillensegge 
Teucrium scorodonia . . . . . . .  Salbei-Gamander 
Adlerfarn kommr mit hohen Mengenanteilen vor. Ihr Gepr~ige erh~ilt 

jedoch die Krautschicht dieses und des folgenden Molinia-Fohren-Typs durch 
dominierendes Auftreten yon Arten der Myrtillus-Gruppe. 

Die Wuchsleistungen der Kiefern erster Generation nach Laubholz sind 
gut. Doch besteht bei zunehmender Rohhumusanh~iufung und fortschreitender 
Podsolierung die Gefahr des Abgleitens auf die Leistungsstufe der Eichen- 
Birken-W~ilder. 

4. Der Molin[a=Fohren-.Typ 
findet sich einerseits auf echten Eichen-Birken-Waldstandorten (S. 275), an- 
dererseits auch dort, wo srarke Rohhumusbildung auf braunen Waldb/Sden erst 
die Entwicklung in dieser Richtung anbahnt (Abt. Olwinkel), Soziologisch ist 
der Typ vom vorhergehenden dutch das Auftreren der Molinia-Gruppe und 
vorherrschende Heidelbeere (460/0 mittlere Menge bel 100°/0, Stetigkeit) 
unterschieden. Adlerfarn rritt zuriick. Die LuzMa-Gruppe ist kaum noch yon 

• Bedeutung. 
Auch hier ist die Massenleistung der Fohre nach Laubholz zun~ichst gut, 

die Nachhaltigkeit der Ertragsleistung aber unsicher. Reichliche Laubholz- 
insbesondere Birken- ur~d Vogelbeerenbeimischung erscheint in diesem Typ 
bei Verjiingung besonders notwendig. 

5. Der Dicrarlum=.Fichten,Typ 
Reine Fichtenbest~inde auf den Standorten der beiden Fohren-Typen sind 

wesentlich arten~irmer; herdenweises Auftreter~ yon Entodon Schreberi und von 
Dicranum scoparium . . . . . • . Gabelzahnmoos 
H y p n u m  cupressiforme . ,. Z~Jpfchenmoos 
Leucobryum glaucum . . . . .  . • Weif~moos 

sind als Differential~rten gegen bessere Fichten-Typen kennzeichnend. Die 
meisten Fichtenreinbest~inde des Forsramres sind dem Dycranum-Typ  zuzu- 
rechnen; die stabilen Standorte wurden selten umgewandelt. 

6. Der Myrtillus=Sphagnum=Fichten=Typ 
hat den wechselfeuchten Eichen-Birken-Wald auf einem grot~er~ Teil seiner 
Standorte ersetzt. Die Bodenvegetation der nafiirlichen Waldgesellschai°c 
charakterisiert auch den Kunsrbestand. Sie kann im geschlossenen Bestand 
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Abb. 9. Myrtillus-Sphagnum-Fi-Typ (itochmooransatz) auf 
Gleypodsol, Plateau. Beginnende Waldaufliisung 

E H R I I A R D T  u n d  KLOCK 

etwas zuriickgedr~ingt sein, 
stellenweise dominieren aber 
Heidelbeere und Sphagnum 
schon in Stangenh~51zern. 

In ke~nem anderen Se- 
kund~ir-Typ ist die Entwick- 
lungstendenz so eind,eutig be- 
reits nach der ersten :Gene- 
ration zu beobachten, wie hier: 
Die oR guten Fichtenbonit~iten 
fallen auf den ungiinstigeren 
Stellen schon jetzt stark ab, 
bei geringem Wuchs bilden 
sich keine geschlossenen Be- 
st~inde mehr. Unter zu, 
nehmender AuflSsung beginnt 
die Hochmoorbildung mit vor- 
herrschendem Sphagnum und 
Polytrichum commune. 

Molinia, Calluna, Heidel- 
beere und Trientalis gedeihen 
noch vereinzeh in diese9 An- 
fangsstadi~en delr Hochmoor- 
entwicldu.ng: D~e Hiebs~fe 
der ersten Fichtengeneration 
bestimmt nicht der Waldbauer, 
sondern der Wind. 

Abb. 10.. Aufl(isung des ~ichtem:oinbestandes (1. ~eaeration) im Stangenholzalter von Siiden her. Myrtillus- 
Sphagnu~- Fichten- Typ 
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III. Die  6ko log i s chen  Arfengruppen (2) 

Da die Pflanzengesellscha~ den Standort sch~irfer indiziert, als die 
Einzelpflanze, werden nachstehend Artengruppen von Bodenpflanzen mit 
~ihnlichen Standortsanspriichen zusammengefaf~t, wie sie sich aus den pflanzen- 
soziologiscl~en und bodenkundlichen Untersuchungen ergeben haben. Inner-  
halb der Gruppen sind die Arten nach fallender Stetigkeit geordnet, mit der 
sie in der yon ihnen bevorzugten Gesellschaflc auftreten. 
• Die 12bersicht soll die praktische Anwendung der vegerationskundlichen 

Ergebnisse auch ohne eingehendes Studium der Vegetationstabellen er- 
m6glichen. Die Giiltigkeit der angefiihrten Standortsanspriiche bezieht sich, 
solange vergleichende Untersuchungen in Nachbargebieten fehlen, auf die 
Standorte des Forstamtes Mittelsinn. 

1. Die Farn--Gruppe 
beschr~nkt sich auf den frischen Farn-Buchen-Eichen-Wald und den Farn- 
Fichten-Typ (Farn-Fohren-Typ), hangfrische oder grundfrische, schwach 
lehmige bis lehmig s~ndige, auch feinlehmhaltige braune Waldb~Sden, meist 
Nordlagen, beste Standorte. 

V i o l a  s i l v a t i c a  . . . . . . . . . .  Waldveilchen 
D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s  . . . . . .  m~innlicher Wurmfarn  
D r y o p t e r i s  d i s j u n c t a  . . . . . .  Eichenfarn 
M y c e l i s  m u r a l i s  . . . . . . . . . .  Mauerlattich 
M o e h r i n g i a  t r i n e r v i a  . . . . . .  dreinervige Nabelmiere 
A t h y r i u m  f i l i x - f e m i n a  . . . . . .  Waldfrauenfarn 
F r a g a r i a  v e s c a  . . . . . . . .  Walderdbeere 
S c r o p h u l a r i a  n o d o s a  knotige Braunwurz 

2. Catharinaea~Gruppe ~, 

Vorkommen im Farn-Buchen-Eichen- und im L u z u l a - E i c h e n - B u c h e n -  
Wald (teilweise im Farn-Fichten-Typ), w eist auf guten Humuszustand und 
m~ilgige Boderffrische hin; sie bevorzugt braune Waldb~Sden und degradierte 
braune Waldb/Aden. 

C a t h a r i n a e a  u n d u l a t a  . . . .  Katharinenmoos 
C a r p i n u s  b e t u l u s  . . . . . . .  . Hainbuche • 
O x a l i s  a c e t o s e l l a  . . . . . .  WTaldsauerklee 
P o a  n e r n o r a l i s  . . . . . .  . ~,,Wegweisergras" (Hainrispengras) 
R h y t i d i a d e l p h u s  l o r e u s  . . . ~. Riemenmoos 

( =  H y l o c o m i u m  l o r e u r n )  
R u b u s  i d a e u s  . . . . . . . . .  Himbeere 
R u b u s  f r u t i c o s u s  . . . . . .  . Echte Bromb~eere 

3.  Die Luzula~Gruppe 
Weaiger streng gesellschaf[sgebunden als die C a t h a r i n a e a - G r u p p e  (greii~ 

vereinzelr in den Eichen-Birken-Wald tiber), tritt auch: auf Kahlfl~ichen a u f ,  
in Fichten- und FohrenreinbestSnden deuten Arten dieser Gruppe den Zu- 
sammenhang mit dem L u z u l a - E i c h e n - B u c h e n - W a l d  an; m~ii~ig frisch, etwas 
wemger guter Humuszustand als Gruppe 2. 

L u z u ] a  l u z u l o i d e s  . . . . . . .  Weit~e Flainsimse 
C a r e x  p i l u I i f e r a  . . . . . . . . .  .~ . Pillensegge 
A n e m o n e  n e m o r o s a  . . . . . . .  Buschwindr/Sschen 
H o t c u s  m o l l i s  . . . . . . . . .  Weiches Honiggras 
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Calamagros t i s  arund inacea  . Wald-Reitgras 
V e r o n i c a  of f ic inal is  . . . . . . .  gebr~iuchlicher Ehrenpreis 
H y p e r i c u m  p u l c h r u m  . . . . . .  schSnes Johanniskraut 
Agros t i s  tenuis  . . . . . . . . .  Rotes Straui~gras 
L a t h y r u s  m o n t a n u s  . . . . . . .  Berg=Platterbse 
L u z u i a  pi losa . . . . . . . . .  Behaarte Hainsimse 
T e u c r i u m  scorodonia  . . . . . .  Salbei-Gamander 
L u z u l a  s i lvat ica  . . . . . . . .  Wald-Hainsimse 
D r y o p t e r i s  aus tr iaca . . . . . .  dorniger Wurmfarn 
H i e r a c i u m  l a e v i g a t u m  . . . . . . .  glattes Habichtskraut 

4. Convallaria~Gruppe 
Mittlere Verh~iltnisse zwischen 3 und 5. 
C o n v a l l a r i a  maja l i s  . . . . . . .  MaiglSckchen 
M a j a n t h e m u r n  b i ] o l i u m  . . . . .  zweibl~itterige Schattenblume 
( H y p e r i c u m  pu lchrum)  . . . . .  I oft mit beiden vergesell- 
(Ca lamagros t i s  arundinacea)  . . . .  | schaftet 

5. ~lyrtillus~Gruppe 
kommt in allen Bestandstypen nattirlicher und kiinstlicher Wiilder vor; 
Optimum im Eichen-Bi~rken-Wald, weist bei vorherrschendem Auftreten auf 
Rohhumusbildung him 

V a c c i n i u m  m y r t i l l u s  . . . . . .  Heidelbeere 
Deschamps ia  ( z  A i ra )  f l exuosa  . geschl~ingelte Schmiele 
P o l y t r i c h u m  a t t e n u a t u m  ( ~  f o r m o s u m ]  Waldbtirstenmoos 
P t e r i d i u m  a q u i l i n u m  . . . . .  . Adlerfarn 
M e l a m p y r u m  pra tense  . . . . . .  Wiesenwachtelweizen 

6. Molinla~Gruppe 
kennzeichnend fiir Eichen-Birken-W~ilder (und Waldverwiistungsphasen), be- 
vorzugt auch in Kunstbest~inden diese Standorte, aul~erdem Ans~itze zu Hoch- 
moorbildungen. 

Auf degradierten braunen W/ddbSden, podsoligen BSden und Podsolem 
(Auch auf wechselfeuchten BSden der gleyartigen Typen.) 

M o l i n i a  coerulea . . . . . . . . .  Pfeifengras 
C a l l u n a  vu lgar i s  . . . . . . . .  Heidekraut 
Tr i en ta l i s  europaea  . . . . . . .  Siebe~_stern 
L e u c o b r y u m  g l a u c u m  . . . . . .  Weif~moos 

7.. Carex leporina~Gruppe 
bezeichnend ftir Standorte des wechselfeuchten Eichen-Birken-Waldes, in dem 
sie off nur bruchstiickweise auftritt; vollst~indig nur auf den Kahlfl~ichen der 
wechselfeuchten Standorte ausgebildet. 

Feinlehm oder Schluffbeimengung anzeigend. 
C a r e x  l epor ina  . . . . . . . .  Hasen-Segge . 
L o t u s  ul ig inosus  . . . . . . . .  Sumpf-Hornklee 
C a r e x  br i zo ides  . . . . . . . .  Seegras |~ . 
D r y o p t e r i s  oreopter i s  (---" D.  m o n t a n a )  . Berg-Wurmfarn j 3pessartselte 
C a r e x  echinata ( ~  s te l lulata)  . . . . Sternsegge 
Deschamps ia  caespi tosa . . . . . .  Rasenschmiele 
Agros t i s  canina  . . . . . . . .  Hundsstrauf~gras 
C a r e x  r emora  . . . , . . . . . .  entfernt~ihrige Segge 

(vorwiegend auf m~it~ig gleyartigen BSden) 
L y c o p o d i u m  c o m p l a n a t u m  . . . .  flachgedriickter B~irlapp 

ssp. chamaecypar issus ,  Spessartseite, selten. 
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8. Spha~num~Gruppe 
im wechselfeuchten Eichen-Birken-Wald einzeln, auf beginnenden Hochmo0r- 
bildungen dominierend. 

Rohhumus, saute Staun~isse. 
S p h a g n u m  a c u t i f o l i u r n  . . . . . .  spitzbl~ittriges Torfmoos 
P o l y t r i c h u r n  c o m m u n e  . . . . . .  gemeines BiirstenmooS 

9. Epilobium~Gruppe 
Kahlfl~ichen, Humusumsetzung. 

E p i l o b i u r n  a n g u s t i f o l i u r n  . . . . . Wald-Weidenr6schen 
C a l a r n a g r o s t i s  e p i g e i o s  . . . . . .  Land-Reitgras, Sandrohr 
S e n e c i o  s i l v a t i c u s  . . . . . . .  Waldkreuzkraut 
D i g i t a l i s  p u r p u r e a  . . . . . . .  Roter Fingerhut 

10. D]cranum~Gruppe 
in Sekund~irbest~inden mit stark gehemmtem Streuabbau. 

D i c r a n u r n  s c o p a r i u r n  . . . . . . .  besenfSrmiges Gabelzahnmoos 
H y p n u m  c u p r e s s i f o r r n e  . . . . .  ZSpfchenmoos 

IV. Die  g e g e t a t i o n s t a b e l l e  (vgl. Tabelle 8) 
Um den Vergleich der beschriebenen Vegetationseinheiten zu erleichtern, 

wurde in einer vereinfachten Tabelle das Auftreten eiller Art dutch Angabe 
yon Stetigkeit und charakteristischer Menge angegeben. Mit Hilfe dieser 
beiden Zahlen isr das Vorkommen der Arten innerhalb der Gesellschafl: ge- 
kennzeichnet und gleichzeitig dutch alle Gesellschaften zu verfolgen. 

Definitionen nach ETT~I~ (1) 
n := Zahl der zu einer Tabelle vereinigten Aufnahrnen. 
z = Zahl der Notierungen, welche eine bestimmte Art in einer bestimmten 

Tabelle erreicht. 
St = Stetigkeit. 
S -= Summe aller Mengen, mit denen eirte Art in einer Tabelle notiert ist. 
M---Charakteristische Menge = die Menge, mit welcher eine Art in jenen 

Bestiinden einer Gesellschat%, in denen sie iiberhaupt erscheint, durch- 
schnittlich auftritt. 

z. 100 S 
S t - - - -  ; M = - - .  

n z 

,,Die Basis jedes Rechnens mit Mengen sind die gesch~itzten Mengen- 
zahlen der Vegetationstabelle. Die Umrechnungsweise, welche hier angewandt 
wird, soil den Begriffsinhalt der bekannten BRAU~-BLA~QUETschen kombinier- 
ten Mengensch~itzung mSglichst unverf~ilscht zahlenm~ii~ig ausdrii&en. Die 
Faktoren lauten: q - =  1; 1 = !0; 2 = 20; 3 = 37,5; 4 = 62,5; ~ 5 = 87,5." 

Anm.: Die Nomenklatur hiilt sich an Om~RDORFEI% E. (4), die der Moose an ,,Wald- 
moose", Wtirttembergische Forsttiche Versuchsanstalt. Stuttgart 1936. 

V. Erl~uterungen zur g e g e t a t i o n s k a r t e  
Kartiert wurden die de rzeit tats~ichlich vorhandenen ,,natiirlichen Wald- 

gesellschaften". In der Farbe der natiirlichen Waldgesellschai°c sind ferner 
dargestellt: 1. Mischbest~inde natiirlichen Charakters mit reichlichem Laub- 
holzanteil, 2. Kahlfl~ichen, 3. Kunstbes6inde, sofern sie keine nennenswerten 
Fl~ichen einnehmen. 
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Kunstbest~inde mit grSf~erer Fl~ichenausdehnung, die den Standort weit- 
gehend ver~indert haben, wurden mit einer besonderen Farbe dargestellt, 

1. um die gegeniiber der natiirlichen GesellschaE ver~inderten Verh~iltnisse 
und die Eigenart der k~instlich begriindeten ,,ForstgesellschaE" (7) 
besser hervorzuheben, 

2. weil' die Beziehung zur natiirlichen. WaldgesellschaE sich aus ihrem 
Bodenvegetationstyp ergibt, 

3. weil die Holzartenwahl bei der Umvcandlung of~ schon kennzeichnend 
fiir den Standort ist (vgl. Tabelle 2). 

Die Fichten- (blau)und Fohrentypen (braun) sind durch entsprechende 
Beschriftung der Kartenfl~iche unterschieden: z.B.,,Dicranurn-Fichten-Typ". 

In gemischten Nadelholzbest~inden ist die Baumart beriicksichtigt, welche 
die Entwicklung der Bodenvegetation bestimmt. Strobe, die nur in  Horsten 
und Kleinbest~inden auftritt, wurde wie die Umgebung .kartiert. 

Zeichenerkl6rung; 

~z) Nat~rliche Wol~ 
Farn-Bu-Ei-W~ 

~ " ~  Luzulo-Ei-Du- 
~ Mo/inta-EI-B/- 

~ wfeu-Ei-Bi-W~ 
~ trockener Ei-~ 

b) Kun~fbeat~'nde 

~ Fohren-Typen 
~ F/'chlen-Tgpen 
~ Anfb'nge ~ H~ 

=7 = Ort und Nr. der 

N 

Abb. 11. Vegetationskarte des ~Rh~n-Bezirkes" (aus drucktechnischen Griinden vereiufacht ia Schwarz-Wei~- 
Signaturea) 
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C. Bodenkundlicher Teil 
I .  Das Grundgestein 

Die geologische Unterlage des Forstamtsbereiches Mittelsinn bildet der 
Buntsandstein, der stellenweise yon L6i~lehm iiberlagert ist. 
Der untere Buntsandstein 

trirt nur in der Ausbildung des feink~Srnigen Sandsteines (obere Ab- 
teilung des unteren Buntsandsteins) auf. Er bes&r~inkt sich auf die tiefsten 
Lagen unterhalb einer Meeresh~She yon 310--370 m. 

Der mittlere Hauptbuntsandstein 
nimmt den weitans gr~i~ten Fl~ichenanteil ein. Die  meisten H~inge und 
niederen Riicken sind aus den mittel- bis grobk~Srnigen Sandsteinen auf- 
gebaut. 

Der Felssandstein 
zieht sich als schmale Zone meist an und unterhalb der Plateaur~inder ent- 
lang, selten unter 450 m Meeresh~She, leicht kenntlich an den vielen quarz- 
reichen Bl~Scken. 

Der obere Buntsandstein 
kommt nur als Plattensandstein an den h/Achstgelegenen Stellen vor. 

L/Al~lehm 
iiberlagert fast alle Hochplateaus, in geringem Ausmafg auch ostseitige 
H~inge. Die M~ichtigkeit der Aut;lage betr~igt an einzelnen Stellen bis 
zu !,20 m. 

Alluviale Bildungen 
sind selten. An einzelnen Talausg~ingen (Abr. Erlgrube, Abt. Gansbrunn) 
finden sich kleinfl~ichige AnschvcemmungerL. 

Grundgesteinsbedingte Bodeneigenschaftea:" 

1. Buntsandstein 

a) V e r s a u c r u n g s n e i g u n g :  
Buntsandsteinb6den weisen 2 extreme Eigenschaften auf: 

Eknseitiger Chemismus: Quarzreichtum und Basenarrnut; 
einseitige K~rnung: GrobkSrnigkeit und Tonarmur. 

Der Mangel an Basen ~iul~ert sich in einer geringen chemischen Wider- 
standskraft gegen die Versauerung. Die hohe Durchl~issigkeir des grobporigen 
Bodenfilters f/Ardert die Auswaschung der 16slichen Substanzen und die Ver- 
lagerung der wanderungsf~ihigen Bodenbestandteile. Die Tonarmut bedingt 
ein geringes N~hrstoffbindeverm~Sgen. 

Die Versauerungsneigung der B untsandsteinb~Sden ist also grofk 
Das Mafg der Versauerungsneigung stuf sich nach den hiesigen Beob- 

achtungen folgendermafgen ab: 
Versauerungsneigung 

Felssandstein . . . . . . . . . . . . . .  sehr grog 
Mittel- bis grobkSrniger Sandstein . . . . . . .  grog 
Feink/Srniger Sandstein . . . . . .  . . [ . . geringer 
Plattensandstein . . . . . . . . . . . .  . . . sehr gering 

b) L e t t e n s c h i c h t e n  
Die Buntsandsteinb/Sden weisen off lettige oder lettig-sandige Schichten 

und Einschliisse yon unterschiedlicher M~ichtigkeit in verschiedenen Boden- 
tiefen teils mit, teils ohne Skelettgehalt auf. 
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2. L i iBlehm 

• Die in der Regel nut 20--50 cm tiefe,, selten fiber 1 m m~ichtige L6g- 
lehmauflage ist gekennzeichnet dutch das einseitige Vorherrschen schluff- und 
staubfeiner KorngrSf~en und durch riefgehende Entkalkung. 

Liegt der LSglehm einer schwer durchl~issigen Unterlage (Letten- 
schichten) auf, so besreht eine q- stark ausgepr~igte TendenZ zur Bildung 
gteyartiger Bodentypen. 

Auf durchliissigem Untergrund finder sich hiiufig infolge der Verlagerung 
feinster Teilchen ein verdichteter, abet s elten wasserstauender Horizont. Der 
Typ des braunen Waldbodens bleibt hier in der Regel erhahen. 

II. D ie  B 6 d e n  
1. Die  b r a u n e n  W a l d b S d e n  

Dem Grogklima entspricht die Entwicklung zum Typ des ,,Braunen 
Waldbodens". Infolge der einseitigen Eigenschaften des Muttergesteins hat sich 
abet nur unter gfinstigen Verh~iltn~ssen der braune Waldboden gebildet. Hiufig 
ist der Typ nicht reif entwickelt, abet die Bodenbildung strebt diesem Typ zu. 

Das iiugere Kennzeichen der bra~nen WaldbSden ist die gleichmigig 
braune F~irbung im ganzen Profil. Der Oberboden erscheint infolge seines 
Humusgehaltes meist etwas dunkler gef~irbt als der humusfreie Unterboden, 
in welchem eine intensive Verwitterung stattfindet. Eine Differenzierung in 
Auswaschungs= und Anreicherungshorizont isr makroskopisch sehr schwer 
feststellbar. ,Die Horizontgrenzen sind stets diffus. 

Die FeinerdekSrnung der BSden ohne LSf~lehmdecke schwankt yon kanm 
anlehmigen (Sl") bis zu lehmigen Sanden (1S). LSt~lehrnde&en, die nicht gley- 
artig entartet sind, werden als Feinlehme (fL)bezeichnet. Die Bo&nart bildet 
neben denLettens&i&ten die Grtmdlage zurEinteilung &r braunenWaldbSden. 

Die Beziehungen zwis&en Relief, Exposition und Bodenart ver- 
ans&.auli&en Tabelle 3 und 4, welche aus 190 Profilen zusammengestellt sind. 

Tabelle 3 
V e r t e i l u n g  de r  B o d e n a r t  auf  S c h a t t -  u n d  S o n n s e i t e n  

( S l ' ~  kaum anlehmiger Sand S1 ~-sehwach lehmiger Sand 
Sl' ~ anlehmiger Sand IS ~ lehmiger Sand) 

Ohne Lettenschicht 

Sl" Sl' -]- S1 (IS) 

16 77 [ 
84 23 

loo% loo% 

I 
Schattseite (NW, N, NO~O).  . . ] 
Sonnseite (SO: S: SW:W) . . . . I 

I [ loo% 

Mit Lettenschicht 

Tabelle 4 
V e r t e i l u n g  de r  B o d e n a r t  au f  das  R e l i e f  

r 

SI" SI' 

St" St' + Sl (IS) 

13 55 
87 45 

~oo% 

S1 -}- IS 

Kuppen und Plateaus . . . . . . .  
Plateaur'gnder . . . . . . . . . . . . .  
Riicken und Kanten . . . . . . . . . .  
Oberh~inge . . . . . . . . . . . . . .  
Mittelh~ing6 . . . . . . . . . . . . .  
Unterhlinge . . . . . . . . . . . . .  
Itangfiil]e nnd Itangmulden . . . . . . . .  

3 
9 

37 
27 
17 

2 
5 

5 
10 
12 
20 
26 
22 

5 

19 

17 
11 
11 
38 

looo/ ~oo% ~oo% 
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Rficken, Kanten und sonnseitige Ober- und Mittelh~inge sind meist yon 
gering anlehmigen Sanden bedeckt, Unterhiinge und Schatthiinge meist yon 
anlehmigen und schvcach lehmigert Sanden; Hangf/it~e und Hangmulden sind 
lehmig-sandig. An den Plateauriindern macht sich reilweise die auslaufende 
LSf~lehmdecke bemerkbar. Feinlehme sind beschriinkt auf ostseitige Unter- 
h~inge und Hangfiil%. 

Der Anteil an Grus, Steinen und B15cken schwankt yon Ort zu Ort 
stark. Hohe Skelettanteile findert sich vor allern "in der Felssandsteinzone 
und deren Uberrollungsgebiet, sowie art Stellen mit starkem Oberfl~ichen- 
abtrag. Bei den sandigen BSden betr~igt der Skelettanteil im Mittel fast 1/2 
des Bodenvolumens, bei den iibrigert BSden im Mittel etwa 1/3. Die Fein- 
lehrne sind fast skelettfrei. 

111 allert BSden fehlen Karbortatgrenzen. Schon das Grundgestein braust 
nicht mit Salzs~iure auf. Die BSden sind basenarm und sauer. 

a) K a u m  a n l e h m i g e s a n d i g e B S d e n ,  z i e m l i c h  t r o c k e n ,  
bevorzugt an R/Jcken, Kanten und sonns.eitigen H~ingen. 

C h a r a k t e r i s t i k :  
Mittelgrtindig, grobporiges durchl~issiges Bodenfilter, trocken, tonarm, 

geringes N~ihrstoffbindevermSgen, basenarm, hohe Versauerungsneigung, 
labile Kri.imelung, Bodenhumus und biologische'Bodenaktivit~t entscheidend 
fi~r Fruchtbarkeit. 

M~il3ig leistungsf~hige und sehr empfindliche BSden. 

B e s t o c k u n g :  
Standortsheimische Bestockung: 
Meist Ubergangsgesellschaften und Sarthamnus-Variante des Luzula- 

Eichen-Buchen-Waldes, selten trockener Eichen-Birken-Wald. 

Heut ige  Bes tockung  (° /o-Antei le  gesch~itzt) 

Gemischtes  Laubholz  . . . . . . . . . . .  50 
Eichenreinbest~inde . . . .  • . . . . . . . .  5 
Buchenreinbest~inde . . . . . . . . . . .  5 
Laubho lz  m i t  K i e  und  L~ gemischt  . . . . . .  40  

100% 

Wo auf kaum anlehmigen Sanden reines Nadelholz st:ockt, ist der Boden 
pods01ig entartet. 

W a l d b a u l i c h e  B e u r t e i l u n g :  
Fichte ist standortswidrig, L~irche und Kiefer in inniger Mischung mit 

Laubholz standortstauglich. Oflc handelt es sich um gute Eichenstandorte, 
doch kann auf eine Beimischung der Eiche gegebenenfalls auch verzichtet 
werden. Zum versuchsweisen Anbau w/.irde sich Robinie eignen. 

Hohe Bedeutung kommt der Mischung verschiedener Laubh61zer zu, 
welche allein eine hohe biologische Bodenaktivit~it und damit guten Streu- 
abbau und eine Anreicherung des Oberbodens mit Bodenhumus gew~hr- 
leistert. Der Bodenhumus vermag in gewissen Grenzen d~n fehlenden Ton 
durch se]n WasserhaltevermSgen und N~ihrstoffbindevermSgen zu ersetzen. 
Er stabilisiert das KriJmelgefiige, welches den Wasserhaushalt verbessert. 

Forstw. Cb/., 70. Jhg'g., ]~eft 5 ] 9 
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Stufiger Bestandesaufbau rnit feuchtem Innenklima ist hier noch not- 
wendiger  als auk den anderen Standorten. Unvorsichtiges Auflichten hat 

meist schnell Verhagerung zur Folge. Auf Freilegung reagiert der Boden 
rasch und empfindlich dutch Gefiigezerfall' im Oberboden und Aufzehrung 
des Bodenhumus. 

Der aus der Verwitterung des feink/Srnigen Sandsteines (obere Abteilung 
des unteren Buntsandsteins) hervorgegangene Boden scheint besonders empfind- 

rich gegen Freilage zu sein. Unter stufig aufgebauter gemischter Bestockung 
befindet er sich jedoch auch an sehr steilen Siidh~ngen in hervorragender Ver- 
fassung (Abt. Erlgrube). 

Der Boden verlangt st~indige De&ung; auch Reisigdeckung wird 
empf0hlen. 

Von einer Kalkung darf nur eine voriibergehende Aktivierung erwartet 
werden. Mit Auswaschungsverlusten mui~ gerechnet werden. Vergleiche 
hierzu ,,Kiinstliche Hilfsmai~nahmen" S. 295. 

Streunutzung sollte yon diesen B6den immer ferngehalten werden., 

b) S c h w a c h  l e h m i g -  b i s  l e h m i g - s a n d i g e  B 6 d e n ,  
m ~i i~ i g, f r i s c h b i s f r i s c h ,  bevorzugt an schattseitigen Hang- 
lagen, an Unterh~ingen, Hangffii~en und in Hangmulden. 

C h a r a k t e r i s t i k :  
Tiefgrfindig, hangfrisch, m~iEiger Tongehalt, Lockergef~ige, gute Kriime- 

lung, zwar basenarm, doch ausreichendes N~ihrstoffbindeverm6gen, relativ 
germge Versauerungsneigung. 

Leistungsf~ihigste B/Sden im Forstamtsbereich. 

B e s t o c k u n g :  
Standortsheimische Bestockung: 
Farn-Buchen-Eichen-Wald, Luzula-Eichen~Buchen-Wald ohne Sarotham- 

nus-Variante. 

Heutige ]3estockung (~0-Anteile gesch~itzt) 

Gemischtes Laubholz . . . . . . . . . . .  35 
Buchenreinbest~inde . . . . . . . . . . . .  20 
Nadel2Laubholz-Mischbestiin d e . . . . . . . .  25 
Reines Nadelholz (meist Fichte) . . . . . . .  20 

~oo% 

Mittlere his bessere Bonit~iten fiberwiegen. 

W a l d b a u l i c h e  B e u r t e i l u n g :  
Die ausgeglicheneren Bodenverh~ilmisse gew,~ihren einen gewissen Spiel- 

raum in der waldbaulichen Behandlung. Die Basenarmut der BSden macht 
iedoch eine stete Einbeziehung des mineralisch nachschaffenden Unterbodens 
m den N~ihrstoffkreislauf notwendig und schliei~t damit Nadelholzrein- 
best~inde als standortswidrig aus. Eine Beimisctmng yon L~irche und Kiefer 
zu Laubholz erscheint dagegen tragbar, auch eine m~it~ige einzel- und trupp- 
weise Beimischung von Fichte, besonders auf den frischen Standorten des 
Farn-Buchen-Eichen-Waldes. 

Auf den BSden stocken die besten und wiichsigsten Laubholzbes6inde 
des Forsramtes; besonders die Buche zeigt gute Wuchsleistungen. 
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c) B - r a u n e  W a l d b S d e n  m i t  L e t t e n s c h i c h t e n ,  m e i s t  
g r u n d f e u c h t .  

Lettenschichten k6nnen in allen BSden in verschiedenen Tiefen auftreten. 
Sie sind von unterschiedlicher M~ichtigkeit; :h~iufig werden sie yon den Boden- 
einschl~igen nicht durchstof~en. 

Der Letten, dem manchmat auch Grus und Steine beigemischt sind, ist 
in feudltem Zustand z~ih und knetbar, in trockenem Zustand sehr hart und 
meist ohne Schwundrisse. Die F~irbung ist in der Regel dunkelrot (,,gesteins- 
rot"), in nassem Zustand o~ etwas heller. 

Die Profilentwicklung der lettenzfigigen BSden erscheint meist ,,ge- 
staucht". 

Der Oberboden untersdleidet sich nicht yon dem der normal entwickelten 
BSden gleicher B0denart. Der Unterboden ist aber h~iufig gering m~ichtiger, 
deutlidh bindiger und dichter; die halbverwitterte Schicht fehlt o~ ganz. 

De~r Hauptwurzelhorizont reicht im allgemeinen nicht tiefer als bis zur 
Lettenschicht. Laubholz, voran die Eiche, dringt abet mit dem Wurzelwerk 
in die Lettenschichten ein und durchstSt~t gering m~ichtige Schichten. Unter 
Eiche wurden stets noch in Tiefe der Profilsohle lebende Wurzeln gefunden. 
Der Durchwurzelung der Lettenschichten kommt eine um so grSf~ere Be- 
deutung zu, je oberfl~ichenn~iher sie li,egen. 

Auf den Lettenschichten finder in geneigtem Get~inde eine betr~ichtliche 
seitliche Wasserverschiebung statt. Nach l~ingeren Regenf~illen quillt das 
Wasser aus der Profilw0:nd. In dem niederschlagsreichen Sommer 1950 stand 
in den Bodeneinschl~igen auf strengen Lett en den ganzen Sommer iiber Wasser. 
Die B/Sden sind grundfeucht. 

B e s t o c k u n g :  
Standortsheimische Bestockun'g: ~ 
Farn-Buchen-Eichen-Wald und Luzula-Eichen-Buchen-Wald, Die letten- 

ziigigen BSden sind floristisch dutch Differentialarten nicht far'bar. 

I-I e u t i ge B e s t o c k u n g :  
Die Eiche ist aui: etwa 75 °/0 der Fl~iche am Bestockungsaufbau mit be- 

teiligt. 

W a l d b a u l i c h e  B e u r ~ e i l u n g :  
Von der Buche ist weniger .zu erwarten als yon der Eiche, welche als 

• " " " ° ¢ ¢  ° " d ~  Mlschholzart standortsnotwen&g 1st (,,Elchendurchgltterung). Die E1 e 
zeigt sich meist konkurrenzkr~iftig urld vital, besonders an Sonnh~ingen. 
Auf den lettenziigigen BSden ist aber ein vermehrtes Auftreten yon Frost- 
rissen an Eichezu beobachten. 

d) K l e i n f l i i C h i g e  B e s o n d e r h e i t e n .  
F e i n l e h m b ~ S d e n :  

Ostseitige Unterh~inge und Hangfiifle sind verschiedentlich yon L/Sfflehm 
iiberdeckt. Infolge der Hanglage findet man gelegentlich einzelne Steine und 
eine geringe Sandbeimengung. Liegt der Feinlehm einer Lettenschicht auf, 
so sind meist Konkretionen in grSl~erer Tiefe vorhanden. 

19" 
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Die BSden sind tiefgrfindig, sehr frisch und fruchtbar. Die wenigen 
Erlen und Linden im Forstamtsbereich beschr~nken sich auf diese Standorte. 
Unter reiner Fichtenbestockung neigt der Boden zu Verdi&tung (Abt. 
Sailthal). 

S c h w e m m b S d e n :  
Die an ihrem Schichtenaufbau kenntlichen SchwemmbSden sind tief- 

griindig, wasserziigig, jung und tolerant. Sie ertragen ohne sichtbare 
Sch~idigung eine Fichtengeneration. 

Der Fl~chenanteil der SchwemmbSden ist unbedeutend (schma.le .Streifen 
an einigen Talausg~,ingen z. B. Abt. Erlgrube und Abt. Gansbrunn). 

2. Die BSden mit vorherrschender humussaurer Auswaschung 

Das Kennzeichen der podsoligen und podsolierten B5den ist die deut- 
liche Differenzierung yon Auswaschungs- und Anreicherungshorizont. Mit 
fortschreitender Podsolierung verarmt der Oberboden immer mehr an Basen 
und tonigen Bestandteilen, die biologische godenaktividit sinkt:, saute un- 
zersetzte Humusstoffe h~iufen sich an. Der N~ihrstoffkreislauf wird gestSrt, 
die Fruchtbarkeit der gSden sinkt. 

Ffir den Wa'sserhaushalt kann sich eine m~if~ige Verdichtung des Unter- 
bodens an den kaum anlehmigen, t:ro&enen Sonnseiten auch giinstig aus- 
wirken. Jedoch iiberwiegen meist die sch~dlichen Fotgen der Versauerung. 

Die Podsolierung ist im Forstamtsbereich verschieden weir fortgeschritten. 
Von den gering entarteten ,,degradie:rten" braunen Waldb5den bestehen 
lfickenlose Uberg~inge his zu Podsolen mit Orterdebildung. 

Es wurden folgende Podsolierungsgrade unterschieden und kartiert: 

1. schwach } 
2. miiflig podsolige BSden 
3. stark 
4. Podsolb6den 

Die Basen- und Tonarmut der B6den im Verein mit den relativ hohen 
winterlichen Niederschl~igen f6rdern die Podsolierung. Als 5rtlich ent- 
s&eidender Faktor macht sich das Lokalklima geltend. West- und Siid- 
expositionen sind am meisten gefiihrdet. Starke Podsotierungen beschr~inken 
si& auf diese Himmelslagen. Bevorzugt podsolieren Riicken, Ober- und 
Mittelh~inge (vgl. hierzu Tabelle 5 und 6, welche aus 162Profilaufnahmen 
zusammengestelli sind). 

Tabelle 5 
Verte i lung der podsoligen und Podsolb6den 

attf die Exposi t ionen 

Nord- und 
Ostlagen 

% 

West-  und 
Stidlagen 

% 
I 

Schwach podsolig . . . . . . .  ] 34 
M~gig podsolig . . . . . . .  I 22 
Stark podsolig -}- Podsole 

66 
78 

100 
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schwach m~il~ig stark podsolig Zusammen 
podsolig podsolig -j- Podsole 

Kuppen~ Plateaus . . . . . , 2 
Plateaur~inder . . . . . . . .  - -  
Riicken~ Kan ten  . . . . . . . .  19 
Oberhiinge . . . . . . . .  31 
:Mittelb~inge . . . . . . . .  32 
Unterhfinge . . . . . . . .  14: 
I-Iangffifle, t t angmulden  . . . .  2 

[ 100 O/o 

3 
28 
36 
19 
14 

100 °/o 

10 

" 37 
24 
26 
3 

I O0 °/,, 

3 
1 

27 
3 l  
26 
12 

1 O0 °/o 

Wieweit menschlicher Einfluf~ 'den Alterungsvorgang dieser B6den be- 
schleunigt oder erst ausgelSst hat, ist schwer zu entscheiden. Sicher ist, dag 
bei der hohen Versauerungsneigung der B/Sden bereits geringe Anl~is.se 
Podsolierungserscheinungen hervorrufen ktinnen. 

Sind Lettenschichten vorhanden, so wird die Ausbildung des B-Hori- 
zontes off gestSrt oder verhindert. In geneigtem GelSnde werden infoige 
der seidichen Wasserverschiebung die tiefenw~irts verlagerten Bestandteile 
zum Teil weggefiihrt. Manchmal fehlt tier B-Horizont v611ig, h~iufig ist er 
in seinem oberen Tell noch erkennbar; nut bei tieferliegenden Let tenschichten 
ist der Anreicherungshorizont normal ausgebildet. 

Hiiufig treten Red.uktionserscheinungen auf. Im Extremfall entstehen 
Gleypodsole. 

Die a usgeprSgten Gleypodsole auf lettenziigigem Buntsandstein gr6berer 
K6rnung stehen den schluffig-feinsandigen Molkenb/Sden sehr nahe und sind 
waldbaulich wie diese zu bewerten. Sie werden deshalb auch zusammen mir 
den MolkenbSden behandelt und scheiden aus der weiteren Betrachtung der 
PodsolbSden aus. 

C h a r a k t e r i s t i k  d e r  P o d s o l b 6 d e n :  
Ausgepr~igter Auswaschungs- und Anreicherungshorizont, scharfe Hori- 

zontgrenzen, Oberboden an Basen und Ton stark verarmt, d. h. Mangei an 
N~thrstofftriigern, gebremste biologische Bodenaktivitiit, stockender Streu- 
abbau, Rohhumush~iufung, gest6rter N~ihrstoffkreislauf. 
In den podsoligen BSden 

treteri die erwShnten Eigenschaften je nach Podsolierungsgrad entsprechend 
abgemildert auf. In gtinstigen Lagen erscheint unter gemischtem Laubholz 
und Laub-Nadelholz (Liirche, Kiefer) teilweise die biologische Bodenakti- 
vit~it, der Streuabbau und Humuszustand gut, der N~ihrstoffkreislauf ge- 
schlossen. 

B e s t o c k u n g :  
Standortsheimis&e Bestockung: 
Bei geringerem Podsolierungsgrad je nach Lage, Wasserhaushalt und 

Verfassung: L~bergangs~,esellschaften, Molinia-Eichen~Birken-Wal'd, seltener 
Luzula-Eichen-Buchen-Wald. 

Bei stiirkerer Podsolierung: Molinia-Eichen-Birken-Wald. 
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Heutige Bestockung: 

] Laubholz I Nadel" und I Summe Laubholz Nadelholz o/° 

. . . . . .  i J i 100 Miigig podsollg . . . . . . .  25 45 30 100 
Stark podsolig @ Podsole . . . .  10 40 50 100 

Die Wuchsleistung des Laubholzes befriedigt mmst riicht. Nut auf den 
podsoligen B5den mit gtinstigem Wasserhaushah, relariv hoher biologlscher 
Bodenaktivitit und noch geschloSsenem N~hrstoffkreislauf nihern sich die 
Wuchsleistungen des Laubholzes vereinzelt denen auf braun-en Waldbbden. 
Die wenigen Laubholzbest~nde auf .den stark podsoligen B5den und den 
Podsolb5den sind durchwegs kurzschaftig und geringwlichsig. Buche zeigt 
teilweise Kr[ippelwuchs, die Birke stets noch die besten Formen. 

W a l d b a u l i c h e  B e u r t e i l u n g :  
Das Ziel ist: 

1. auf den noch leistungsfihigen geringer podsollerten B5den, deren N~hr- 
stoffkreisverlauf, noch einigermat~en geschlossen ist, dutch geeigndt- 
Holzartenwahl und Bestandsbehandlung dem weiteren Fortschritt der 
Podsolierung m5glichst wirksam emgegenzuarbeiten; 

2, auf den meist starker podsolierten, untitigen Bbden den gest5rten 
Nihrsto~aushalt  nach M5glichkeit zu bessern und die. biologische 
Bodenal~tivit~t anzuregen. Dies macht im allgemeinen neben einer 
geeigneten Holzartenwahl und Bestandsbehandlung ktinstliche Hilfs- 
magnahmen erforderlich. 

Bodenbiologiscke Gesichtspunkte zur Holzartenwahh 
Eine breitfl~chig-tiefgreifende Durchwurzelung mit aufnahmefihiger 

reichlicher seltlicher Derb- und Feinbewur~elung verbunden mit mbglichst 
hoher Laubproduktion ist nbtig, um den Anreicherungshorizont und den 
mineralisch nachschaffenden Unterboden in den N~hrstoffkreislauf wirksam 
einzubeziehen (2, 3). Die Aufgabe f~llt in der Hauptsache der Buche und 
Birke zu. Die Buche soll nicht nut im Unterstand ein allzu bescheidenes 
Dasein fristen, sondern sich kr~ftig entwickeln kbnnen. 

Das leicht zersetzliche Laub der Birke soll den Streuabbau beleben und 
die biologische Bodenaktivitit anregen (5). Alle Mischholzarten wie Eber= 
esche, Aspe, Faulbaum verdienen Schonung und F5rderung. 

Auf den lettenztigigen Bbden ist auch hier die Beimischung der Eiche 
dringend geboten, w~hrend die Buche an Bed,eutung verliert, je mehr sich der 
Boden dem Typ des Gleypodsols n~hert. 

Die Werttriger auf diesen Standorten bilden Lirche und Kiefer; bei ge- 
eigneter Samenherkun~ und Erziehung kann hochwertiges I--Iolz erzeugt 
werden. 

Bodenbiologische Gesichtspunkte zur Bestandsbehandlung: 
Ein ausgeglichenes feuchttemperiertes Bestandsklima tr~gt wesendich zu 

reger T~tigkeit der Bodenfauna und Mikroflora bei und f6rdert eine gute 
Streuzersetzung. Die Forderung nach smfigem Bestandsaufbau ist auch vom 
bodenkundlichen Standpunkt aus zu stellen. B0denfreilegungen, welche die 
miihsam aufgebaute und labile Bodenstruktur zerstbren, miissen vermieden 
werden, auch wenn die Verjtingung kiinstlich erfolgt. 
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Kiinstliche Hilfsmaf~nahmen: 
Kalkdtingung im Rahmen der Wirtschaftlichkeit reicht nicht aus, um 

auf den armen BuntsandsteinbtSden die yon Natur aus vorhandene hohe 
Azidit~it herabzusetzen und den allgemeinen N~ihrstoffpegel wesentlich zu 
heben. Wohl aber besteht die Aussicht mit ihr im Verein mit den Wald- 
baulichen Maflnahmen un6itige' BSden wieder zu beleben, vorhandene Roh- 
humusdecken umzusetzen und  die Rohhumusbildung einzud~immen. Sollen 
der Kalk und die infolge der Umsetzung des Humus freigewordenen N~ihr- 
stoffe im Stoffkreislauf verbleiben, so bildet ein reichlicher Laubholzanteil, 
in Verjtingungsbest:,inden auch ein entsprechender Anteil raschwiichsiger 
Pionierholzarten die Voraussetzung hierzu. Andernfalls sind Auswaschungs- 
verluste kaum zu vermeiden. In vielen F~illen wird eine Kalkdtingung die 
Einbringung tier Buche erst erm~Sglichen. Aussichtsreich erscheint vor allem 
eine Kalkung auf den degradierten braunen Waldb/Sden und den gering 
podsoligen B6den, welche noch tiber eirle gentigende Sor'ptionskra~ verftigen. 
Auf den sehr kolloidarmen BSden verspricht vielleicht eine Dtingung mit 
Basaltmehl mehr Erfolg als eine reine Kalkdtingung. 

Da die oberfl~ichennahen BodenSchichten an Basen und Sorptionstriigern 
verarmt sind, ist elne tiefreichende Bodenbearbeitung wertvoll, welche die 
tieferliegenden Bodenschichten nach oben ftSrdert. Bei der Einbringung yon 
LaubhiSlzern macht sich tiefes Hacken und griindliches Durchmischen der 
tieferliegenden dunkler gef~irbten Mineralerde mit dem Bleichsand durch 
raschere und bessere Jugendentwicklung der Pflanzen bezahlt. 

Die Aktivierung untiitiger Bodendecken und B/Sden braucht Zeit. Recht- 
zeitige Durchfiiiarung der Maf~nahmen ist unerl~il~lich. Ein sofortiger Erfolg 
darf nicht erwartet werden, ein nachhaltiger nut dann, wenn die ktinstlichen 
Hilfsmaf~nahmen mit den waldbaulichen Mat~nahmen organisch ineinander- 
greifen. 

3. Die B/$den mit vorherrschender Reduktionswirkung 
Wo in den Plateaulagen Staublehmdecken einer schwer durchl/~ssigen 

Unterlage aufliegen, herrschen gleyartige Bodentypen vor. Zur Erkl/irung 
wird G. A. K~ArJ-ss zitiert (2): 

,,Allen staubfelnen B~Sden ist die Neigung zur Dichtlagerung gemeinsam, 
well die mittelfeinen KorngrSf~en, wenn ihre Poren yon basenarmem 
(elektrolytarmem) Niederschlagswasser erftillt sind, gegeneinander leicht ver- 
schieblich werden und so ihre lockere Lagerung verlieren . . . .  

.... Wenn der Unterboden eine schwer durchl/issige Schicht enth~.lt und 
der Wasserverbrauch des Waldes durch gro~fl~/chige Kahllegung ausgeschaltet 
ist, wird in niederschlagsrelchen Witterungsperloden so viel basenarmes Regen- 
wasser im Oberboden angestaut, dais die staubfelnen Bodenteilchen v/Alllg zu 
einem dichten Brei zusammensacken . . . .  

. . .  Der Sauerstoffmangel im verdichteten Boden wirkt sich nicht nur auf 
die Baumwurzeln, auf die Mikroflora und Bodenfauna sch/idigend aus; er 
wirkt vor allem reduzierend d. h. sauerstoffentziehend auf die Bodensubstanz 
selbst, insbesondere, wenn saure Humusstoffe als kolloide L6sungen in die 
feinen Poren des verdichteten Oberbodens hineinwandern. Die Reduktions- 

vorg~nge bleichen den Boden, well unter ihrem Einfluf~ die braunfarbenden 
Eisenbestandteile 15slich werden und sich verlagern . . . . .  . 

. . .  Dabd wird auch die Tonsubstanz selbst angegriffen. Da solche an 
Ton verarmten schluffigen OberbSden keine sauerstoffzuftihrenden Schwind- 
risse ausbilden, kommt es nicht zu einer raschen Ausf~llung kolloider .Rost- 
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flecken. Kennzeichnend fiir die verdichteten Schluffb/Sden ist vielmehr die 
geh~iufte Ausbildung yon schw~irzlichen ,Konkret ionen ' . . . .  

. . .  In extremen F~illen bilden sie sich in einem bestimrnten Boden- 
horizont in srark geh~iufren Mengen aus. Diese Bodenbildung heii~t ,gley- 
artig', der Standort wechselfeucht." 

Der gleyartige Charakter der schluffigen Plateaub/Sden ist verschieden 
stark ausgepr~gt. Es wurden folgende Stufen unterschieden und kartiert: 
S c h w ac  h g 1 e y a r t i g : l[lbergang zum feinlehmigen braunen Wald- 

boden, meist auch r~iumlich vermittelnd als schmales Band zwischen den 
m~il~ig gleyartigen B/Sden und den braunen Waldb/Sden[ Oberboden 
braun, kr~imelig und locker, gut durchliiftet, Konkretionen tiefliegend 
und sehr klein, nur schwach geh~iuff/grundfrisch bis wechselfrisch; sehr 
leistungsf~ihige B6den. 

M ~i 1~ i g g 1 e y a r t i g : Oberboden fahlbraun, nach unten zunehmend 
graufleckig, unte~r Laubholz meist schwach kriimelig, unter Fichte meist 
dicht und strukturlos, deutlicher Konkretionshorizont, meist erbsengrof~e 
Konkretionen. Nicht geniigend ausgeglichener Wasser- und Luf~haushalt. 
Sehr empfindliche, abet noch leistungsf~ihige B/Sden. 

S t a r k g 1 e y a r t i g : L~bergang yon m~if~ig zu extrem gleyartig; Ober- 
boden graubraun. Sehr empfindliche und geringer leistungsfiihige B;Sden, 
im Abgleiten zu extrem gleyartig begriffen. 

E x t r e m gl  e y a r t i g : Oberboden grauweif~, strukturl0s, dicht; ih 
troekenem Zustand harb. in nassem Zustand breiig. Ausgepr~gter Kon- 
kretionshorizont mi t  teilweise tauben- bis hiihnereigro!%n Konkretionen. 
Allseitige Wasserbewe'gung, jahreszeitlicher Wechsel zwischen oberfl~ichen- 
naher Staun~isse und Austrocknung. Empfindliche und leistungsschwache 

B/Sden. 
Neben den gleyartigen Bodenbildungen treten auch feinsandig-schluffige 

G l e y p o d s o l e  - -  Molkenb6den - -  auf. Das mit Humuss~iure an- 
gereicherte gestaute Bode~was%r hiilt das Eisen in reduziertem Zustand. Er- 
hebliche Sauerhumusauflage, weif~licher, o~ grauschattierter Oberboden, dicht 
und strukturlos; Konkretionen fehlen. Unter Fichte Ans~itze zur Hochmoor- 
bildung. 

Zwischen den Gleypodsolen und den gleyartigen B/Sden bestehen zahl- 
reiche Elberg~inge, sogenannte gleyartig-podsolige B6den (2). 

B e s t o c k u n g :  
Standortsheimische Bestockung: 

Auf den schwach gleyartigen B/Sden meist Luzula-Eichen-Buchen-Wald, 
seltener auch auf den m~iffig gleyartigen B6den; dort meist I]bergangsgesell- 
schaften. Auf den stark und extrem gleyartigen B6den wechselfeuchter 
Eichen-Birken-Wald. 

H e u t i g e  B e s t o c k u n g  (Anteile in °/0 gesch~ttzt): 
Laubholz 

Laubholz und Nadelholz Fichte 
Sehwach gleyartig . . . . . . .  50 40 10 
~ i g i g  gleyartig . . . . . . .  40 30 30 
Stark gleyartig . . . . . . . . .  25 2~ 50 
Extrem gleyartig-+- Gleypod~o]e . 10 20 70 

Am Aufbau der L~ub- und Laub-Nadelholzbest~inde ist die Eiche erbeb- 
lich beteiligt. Auch auf den heute mit Fichte bestockten Fl~ichen war noch vor 
100 Jahren die Eiche mir anderem Laubholz heimisch, wie aus dem primitiven 
Operat yon 1850 hervorgeht. 
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A u s w i r k ' u n g e n  d e r  , , F i c h t e n w i r t s c h a f t "  (2, 3): 
Die auf den gleyartigen B/Sden in grot~em Umfang durchgeftihrte Um- 

wandlung in reine Fichte hat die Ungunst des Standortes wesentlich ver- 
sch~ir~. 

In Abt. Salusbrunn wurden auf vergleichbarem Standort in unmittel- 
barer Nachbarschaf~ 2 Profile auf stark gleyartigem Boden, einmal unter 
der alten Laubholzbestockung (Eiche, Buche, L~irche) und zum anderen 
unter einem 35j~hrigen nach Kahlschlag durch Pflanzung entstandenen 
Fichtenbestand untersucht. Unter Fichte hat der unter Laubholz noch braun- 
schattierte Oberboden jeden braunen Farbton verloren. Er ist zu ,,extrem 
gleyartig" abgesunken. Mit dem Hauptwurzelhorizont ist auch der Kon- 
kretionshorizont verflacht. Die Konkretionen beschr~inken sich unter Fichte 
nicht mehr auf den eigent- ~ ...................................... 
lichen Konkretionshorizont, 
sondern sind darh'ber hinaus 
fl~chenhai~ verteilt. Der 
Oberboden ist in seinem 
Geftige erheblich schlechter 
geworden. 

Die Wirkung einer 
Kahllegung und einer flach- 
.wurzelnden Fichtenbestok- 
kung beruht in er'ster Linie 
in einer Verschlechterung 
der bodenphysikalischen und 
bo~enklimatischen Bedin- 
gungen. Die erste Fichten- Abb. 12. ~ Wurzelst~Scke der Ficht~3 auf ext~'em ~teyartigem Boden; 
generation zehrt noch yon anch die FlauptWurzeln dringen nur 0berflgchlich in den Boden ein. 
dem dutch den Vorbestand 
geschaffenen ertr~iglichen Bodenzustand, tri/gt aber nichks zu seiner Er- 
haltung bei. Sie l~if~t die wichtigen Grobporen und vertikalen Leitbahnen 
verfallen, bleibt mit ihren Wurzeltellern ganz an der Oberfl~/che und stampt~ 
den Boden noch mehr lest. Die nach "xX/'indwurf wiederum mit Nade.lholz 
aufgeforsteten Fl~chen zeigen teilweise ausgesprochenen Kiimmerwuchs. 
Die Wurzelarbeit des Vorbestandes fehlt~ tier zweiten Generation. 

Ob die Bildung der extrem gleyartigen BSden, wie auch der Gjeypodsole 
im Untersuchungsgebiet ausscbJief~lich als Ergebnis menschlicher Einwirkung 
aufgefal~t werden darf, ist nicht vSllig gekl~irt, da beicle Formen vereinzelt 
unter ungiinstigen Verh~iltnissen auch unter Laubholz vorkommen. Die Vor- 
geschichte dieser Laubholzbest~inde ist allerdings im einzelnen nicht bekannt. 
Mit Sicherheit als anthropogen diirfen jedoch die Hochmoorans~itze auf Gley- 
podsol betrachtet werden (Myrtiltus-Sphagnum-Fichten,Typ, Abb. 11). 

W a l d b a u l i c h e  B e u r t e i l u n g  (2, 3): 
Fichtenreinbesdinde sind standortswidrig. Standortsnotwendig ist die 

Schaffung und Erhaltung einer gen[igenden Anzahl tiefreichender vertikaler 
Leitbahnen und Grobporen, wie sie das Wurzelwerk der Eiche schafft. Die 
Eiche bildet nicht nur das Riickgrat der natiirlichen Bestockut~g auf diesen 
Standorten, sondern ihre Wurzelfiitigkeit ist auch im Wirtschai%wald un- 
entbehrlich. 
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In der natiirlichen Bestockung des Untersuchungsgebietes fehlt die StM- 
eiche aus wanderungsgeschichtlichen Griinden. Im Naturwald kommt es auch 

kaum zu so tiefgreifenden Boden- 
verschlechterungen, wie sie ,,ex- 
trem gleyartig" und Gleypodsol 
darstellen. Es erhebt sich die 
Frage, ob nicht die wurzelkr~if- 
tlgere Stieleiche auf den dutch den 
Menschen erheblich ver~inderten 
Standorten gegeniiber der Trau- 
beneiche den Vorzug verdient. 
Versu&e mit Rotei&e sind im 
Gange. 

Der Forderung nach sdindiger 
Vertikaldr'~inung und sdindiger 
Wurzelpumpe wird nur e!ne sehr 
langsame und kleinfl~ichig fort- 
schreitende Hiebsart gere&t, die 
sich den lokalen Gegebenheiten 
anschmiegt. ,,Die Verjiingung an, 
den tieferliegenden Bodenstellen 
mug gesichert sein, bevor der Alt- 
bestand auf den etwas hSher- 
liegenden Gel~indeteilen wegge- 

• nommen wird. Ein umgekehrtes 
Vorgehen versch~iri°c die Vern~is- 
sung in den st~irker gleyartigen 
Eindellungen" (3). Fiir die extrem 
gleyartigen BSden und die Gley- 

Abb. 13. Stockender, nngleiehartiger Wuchs der 2, Nadel- podsolewirdeinmittelwaldartiger- 
holzgeneratiom Ans'atz zll Hoclnnoorbildung. plenter~ihnlicher Betrieb v o r g e -  

s&lagen. 
Als Gastholzarten eignen si& einzel- urtd truppweise in begrenztem 

Umfang beigemis&t L~ir&e, Kie£er, Strobe (Fi&te). Auf den extrem gley.- 
artigen BSden kiimmer/die Liirche. Auf den Gleypodsolen leistet vergleichs- 
weise am meisten noch die Strobe. Das Schwergewi&t in der Besto&ung 
liegt aber eindeutig auf dem Laubholz, dem mit Birke, Bu&e, Vogelbeere 
gemis&ten Ei&enbestand. 

Bei der Wiederbesto&ung yon Kahlfl~ichen, welche sich zwe&m~it~iger- 
weise an die natiirliche Sukzession anlehnt, verdienr mit Rii&sicht auf die 
Wurzelentwi&lung das Einstufen von Eicheln den Vorzug gegeniiber der 
Pflanzung. 

Eine Sonderstellung innerhalb der gleyartigen Gruppe nehmen die 
s&wach gleyartigen BSden ein, die zu den braunen WaldbSden iiberleiten. 
Zusammen mit den feinlehmigen und lehmig-sandigen braunen WaldbSden 
z~ihlen sie zu den leistungsf~ihigsten S tandorten im Forstamtsberei&. 

Wo die Staublehmde&e ausl~iu~ Und etwas Sand beigemis&t ist, eignet 
si&~ der Boden vorziiglich zur Anlage eines Pflanzgartens (S&uberts- 
waMgarten). 
Kiinsfliche, Hilfsmatgnahmen (3): 

Eine tiefgehende Bodenbearbeitung aufden schluffigen BSden ist nicht 
nur zwecklos, da alle Hohlr~iume rasch wieder verfallen, sondern auch sch~d- 



Auswertung pflanzensoziologischer u. bodenkundl. Untersuchungen 299 

lich, well die einigermaf~en stabilen Leitbahnen verrottender Wurzeln dabei 
zerst/Srt werden. Dagegen ist eine oberfliichliche Bodenbearbeitung zur Her- 
stellung yon Riefen oder Pflanzstellen unter Durchmischung des Auflage- 
humus mit der obersten Mineralbodenschicht g~nstig, sofern dabei nicht die 
Derbwurzeln entfernt und die Wurzelkaniile auf ganzer FF, iche zerst/Srt 
werden. Ungleich wirksamer ist die Bodenlockerung durch raschwiichsige 
Pionierholzarten, die sich auf den Kahlfl~ichcn yon selbst einstellen. 

Zur Umsetzung vorhandenen Auflagehumus und zur Verhinderung 
weiterer Rohhumusbildung darf auf den gleyartigen und gleyartig-podsoligen 
B6den Von einer Kalkdiingung allein kein nachhaltiger Erfolg erwarter 
werden, da der gebremste Streuabbau nicht in erster Linie in einem N~ihr- 
stoffmangel, sondern in dem extremer~ Bodenklima begriJndet liegt. Bei der 
Umwandlung von Fichtenbest~inden in standortsgem~if~e Mischbest~inde leistet 
die Kaikung jedoch als Hilfsmittel ira Rahmen der tibrigen waldbaulichen 
Mat~nahmen gute Dienste. 

Entw~sserungsgr~iben auf den Kahlfl;,ichen sind wenig sinn~oll, da das  
Ziel nicht in einer Entw~isserung, sondern in einem Ausgleich zwischen 
N~isse und Trockenheit liegt. Die .Entw~isserungsgr~iben werden auch zur 
Zeit des Wasseriiberschusses in den dichtgelagerten Schluffb/Sden nur auf 
kurze Entfernung wirksam. Als Notbehelf kann die Hiigelpflanzung dienen. 

Ein Grabenziehen um die Gleypodsolb~Sden rriit Hochmoorans~itzen 
erscheint dagegen angebracht um einer weiteren Entwicklung urld Ausdehnung 
des Hochmoores entgegenzuwirken. Alle Versuche, solche Ortlichkeiten durch 
Entw~isserung und Kalkung zu meliofieren, sind bislang fehlgeschlagen, Es 
ist daher zweckmiii~iger, die vorhandenen Mittel auf Objekte zu Verwenden, 
welche mit verh~iltnism~i~ig geringem Aufwand einen sicheren Erfolg er-, 
warten lassen. 

4. Die genetischen Beziehtmgen zwischen den einzelnen B6den 

Die genetischen Beziehungen zwischen den einzelnen B~Sden sind in um- 
stehender Tabelle 7 schemafisch' dargestellt. 

D. Standortseinheiten 

Zu einer Standortseinheit wurde eine Reihe yon Einzelstandorten zu- 
sammengefa~t, welche sich hinsichtlich ihrer waldbaulichen M~Sglichkeiten, 
ihrer Stabilitiit und Leistungsfiihigkeit nahestehen. 

Da jeder Einzelstandort seinen Eigencharakter besitzt; auf~erdem im 
EinzelfalI neben wirtschafLlichen Erw~igungen auch Zusammensetzung und 
Verfassung der derzeitigen Bestockung eine Rolle spielen, kann ftir eine 
Standortseinheit hinsichtlich der Holzartenwahl nur ein gewisser Rahmen 
gegeben werden. Die genauer gefagten VerjLingungsziele sind nur als Bei- 
spiele gedacht. 

Es wurden folgende Standortseinheiten ausgeschieden: 
I. Leistungsf~ihige, stabile Standorte. 

II. Leistungsf~ihige, labile Standorte. 
III. Leistungsschwache Standorte. 
IV. Verbesserbare Standorte. 
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Die Begriffe ,,stabil" und ,,labil" sind wie die ganze Untersuchung 
lokal abgestimmt. 

Die Gruppe d~r ,,verbesserb~ren" Standorte umfat~t Eichen-Birken- 
w~ilder als Waldverwiistungsphasen auf leistungsf~ihigen B/Sden, welche ober- 
fl~ichlich versauert sind. In vielen F~illert handeit es sich urn a usgeschundene 

ehemalige Mittelwiilder, teilweise auch um Nadelh01zreinbestockungen. Die 
B/Sden weisen noch keine tiefgreifenderi Verlagerungserscheinungen auf und 
k~Snnen durch geeignete Behandlung wieder zu voller Leistungskraf[ gebracht 
werden, wie Abt. Heister beweist. Es sind die Standorte, auf welchen 
Kalkung und andere kfinstliche Hilfsmaf~nahmen am meisten Erfolg 
versprechen. 

(Siehe Tabellen S. 302 und 303.) 
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Tabelle 8 
V e g e t a t i o n s t a b e l l e  de r  " W ' a l d g e s e l l s c h a f t e n  

(mi t Angabe yon Stetigke{t (St) und 

[atiirliche Wald 'esellschuftetl 

Farn-Bu-Ei- Lu~u la -E i -Bu .  Mol inia-Ei-  
Waldgesellschaft, bzw. Bodenvegetationstyp Wal4 Wald Ubergang Bi-Wald_ 

Anzahl der Vego~afionsaufaahmen einer Gesellschaft 14 20 16 12 

I~Iittlere Artenzah] der Aufnahmen eiaer Gesellschaft 24 15 18 16 

Baumschicht 
St 
% 

( =  sessiliflora) s t  . . . . . . . .  
K . . . . . . . .  86 

Fagus silvatiea B . . . . . . . .  72 
St . . . . . . . .  50 
K . . . . . . . .  57 

Belula peq~dula B . . . . . . . .  • 57 
( ~  verrueosa) St . . . . . . . . .  

Pinus silvestris B . . . . . . . . .  43 

St . . . . . . . .  
K . . . . . . . .  

Pieea Abies B . . . . . . . . .  3 6  
7 (~-exeelsa) St . . . . .  . . . . .  

Larix  deeidua B . . . . . . . . .  3 
( ~  europaea) St . . . . . . . .  

K . . . . . . . .  | 36 

| Sorbus aueupama B . . . . . .  . 
St . . . . . . .  
K . . . . . . .  4 3  

Populus tremula B 
St . . . . . . . .  
K . . . . . . . .  "7 

Betula pubeseens K .  . . . . . . .  
Abie~ alba B . . . . . . . . . .  ;7 

K . . . . . . . . . .  

Sati:~ spec. K . . . . . . . . . .  

'5 
0,0 
2,5 

! 0 .  
8,8 
6;9 
?3 

~5 

t6 

1,0 
1,0 

41,0 
1,0 
1,0 

i,o 

st ~I st  hi 
% % % % 

[00 44 [ I00 

• I 12 i5 8,l 100 

}0 43 | 88 
t5 8,3 [ 69 
~0 4,4 | 75 

~5 9,5 [ 69 I 

"5 1,o ! / i2 
30 25 / 12 

1G 1,0 31 
15 1,01 5( 

lC 10 ,01  l!  

io i,o " 

i,o 

st  
% % 

72 100 62 
1,0 17 110 
5:6 100 ] 1,8 

.97 67 I 26 
_05 83 ] 9,4 
5,6 83 I 2,8 
9,7 50 / 19 

1:0 i7 I i,O 
50 17 ~ 10,0 

8 / 1,o 
• 25 ] 1,0 

7,3 17 I 16 

1.o 42 t 2,s 
1;o | 2,5 

34 8 | 1,0 
10 25 [ 4,0 

1,0 8 1,0 

• s i ] o  
• I . L . 

t ,0 3 3 ]  1,0 

~0 8 110 

o 

O k o l o g i s c h e  A r t e n g r u p p e n :  

M y r t l l l u s - G r u p p e  
Vaeeinium myrtil lus . . . . . .  
Desehampsia ( ~  Aira) flexuosa. 
Polytriehum attenuatum "" " 
Pteridzum aquilinum . . . . . . .  
Melam~oyrum pratense . . . . . .  

L u z u l a - G r u p p e  

Luzula lu~uloi&s . . . . . . . .  
Carex pihdifera . . . . . . . .  
Anemone nemorosa . . . . . . .  
ttoleus mollis . . . . . . . . .  
Calamagrostis arundinaeea . . . .  

100 

90 
65 
50 
40 
20 

10,0 
4,8 

13, 2 

1,0 

6,4 
1,7 
1,0 
5,6 
1,0 

) ) . 2  
) 12 
) 5,6 

8,5 
L 4,~ 

4.9 
) 1.,6 
). 2.8 

11 
1 5,9 

10 50 
10 7d 

8 l f l  
7 18 
5 2.5 

5 5,0 
1 1 ,0  



A u s w e r t u n g  p f l a n z e n s o z i o l o g i s c h e r  u. b o d e n k u n d l .  U n t e r s u c h u n g e n  305  

des F o r s t a m t e s  M i t t e l s i n n  
charakteristischer Menge [M] in Prozent) 

100 

16o 
90 
90 
90 

30 

30 

60 

,30 

44 3,2.[ ) 
• o ) 

B2 1,0 ] 
22 1,0 I 

! 
i l  1:o l 
67 2,6 I 

[ ) 
h 1;Ol 
22 1,O:l ) 
22 1,0 ] 

", , 2  

° i 

° 

127 
1~0 
1,0 5 .,0 

• L . I . ,  ," . . . .  

,0 

Diaranum- Beginnend0 
Fichten-Typ t]ochmoor- 

bildungen 

3 .  3 

9 13 

"St I M s t  ~l 
% [ % % % 

60 0 

Forstw. Cbl.. 70. Jhgg. Heft 5 

~0 
° 

1,0 

11o 

3,0 
3,2 
~,8 

&6 
1,0 

~o) i,o 

ooi21  
8ollo 
80, 3,0 
60 16 

l o o ;  2,s] ?o (,ol 

i7  ~̧ i0 

100 I 
~ool 

50 [ ,0 
66. ,5 

. °  

. 20 

100 7~ 
0 30 1¢ 

30 1,( 

o ~ o ' ~o lb 
° 

0 ~ 0  ~ l~ tO0 1,( 
0 ~; ~ ? 30 20 
0 t ,0 ,0 30  l d  

,0 3 0  'l,t 
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Noeh: Tabelle 8 

Waldgesellschaft, bzw, Bodenvegetationstyp Farn-Bu-Ei- 
Wald 

iqatilrliche Wald esellschaftea 

Lu~ula-Ei-Bu- 
W ald Ubergang 

M o l i n i a - E i -  

B N  W a l d  

Anzahl der Vegetationsaufnahmen einor Oesellschaft 14 20 16 12 

Mittlem Artenzahl der hufnahraen einer Gesellschaft 24 15 18 16 

St ~[ 
% % 

72 2,5 
50 2,5 
28 1,0 
14 1,0 
36 1,0 

22 10,3 

50 3.7  
7 10,0 

st H 
% % 

20 3~2 
20 1,0 
20 3,2 

1"5 1:0 

15 4,0  

15 410 

10 1.0 

5 110 

70 2 0  
10 1,0 
40 4,5 
65 1,0 
45 3,0  
10 1,0 
10 1,0 
15 4 ,0  

st 
% 

25 
38 
19 
19 
19 

3i 
12 

1"9 

12 
19 
12 

62 
38 
25 

19 
38 
38 

1,0 
1~,0 

4 ,0  
1,0 

21s 
1,0 

1:o 

1,9 
5 ,5  
1.0 

1,0 
4 ,0  
2 ,5  

St 
% 

17 

H 
% 

Baumschicht 

Noch: LuzuIa.Gruppe 
Veronica o f f ie inal i s  . . . . . . . .  
H y p e r i c u m  p u l c h r u m  . . . . . .  
Agros t i s  tenuis  . . . . . . . .  
L a t h y r u s  m o n t a n u s  . . . . . . .  
L u a u l a  p i losa  . . . . . . . . .  

Tener ium  seorodonia . . . . . .  

L u ~ u l a  s i lvat ica . . . . . . . .  

Dryopter i s  aus t r iaea  . . . . . .  

H i e r a c i u m  laevigatum . . . . . .  

Farn-Gruppe 

Viola s i lvat iea  . . . . . . . . .  
Dryopter is  f i l i x - m a s  . . . . . .  
Dryopter is  d i s june ta  . . . . . , 
Myeel is  m u r a l i s  . . . . . . . .  
Moehr ing ia  t r inerv ia  . . . . . .  
A t h y r i u m  f i l i x - f e m l n a  . . . . . . .  
F r a g a r i a  vesea . . . .  . . . .  
Se rophu lar ia  nodosa . . . . . .  

Catharinaea.Gruppe 
Carp inus  betulus B . . . . .  . . 

St . . . . . . .  
, K . . . • , . . 

Cathar inaea  undu la ta  . . . .  ." . . 
Oxal is  aeelosella i . . . . . . . .  
Poa  n e m o r a l i s .  . . . . . . . .  
Ryh t id iade lphus  loreus . . . . . .  
•ubus  idaeus . . . . . . . . . .  

R u b u s  f ru t i eosus  . . . . . . . .  

C o n v a l l a r i a -  Gruppe 

Conval laria  ma j a l i s  . . . .  . . . 
Festuea o~qna . . . . . . . . .  
M a j a n t h e m u m  b i fo l ium . . . . . .  

M olinia.Gruppe 
"MolCnia coerulea . . . . . . . . .  
Cal luna vulga/ris , . . . . . . .  
Tr ienta l i s  europaea . . . . . . .  
L e u e o b r y u m  g l a u e u m  . . . . . .  

Spha~num-Gruppe 
S p h a g n u m  a c u t i f o l i u m  . . . . . .  
P o l y t r i e h u m  c o m m u n e  . . . . . . .  

50 2,0  
50 6,5 
36 8,2  
36 6,4 
36 110 
28 3 ,2  
22 1,0 
14 1,0 

647 15,4 
10,0 

57 4,4 
57 2,1 
72 3, 7 
28 1,0  
28 1,0 
36 4,6 

14 110 

• o 

25 1:o 

• . 

1,0 

,° 

I 
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Weehsel- 
feuchter Ei- 

B i - W a l d  

Lu%ula- 
F o h r e n - T y p  

Kuns tbe  ~tande 

Mollnia- 
F o h r e n - T y p  

16 17 13 

] 

3 

• 2 

36 
19 

5,0 
1,0 

1,0 22 
3,7 22 

Kahlflachen 
des wechsel- Laubholz- 
feuchten-Ei- Verhagerungs- 
Bi.Waldes Stadien 

"9 10 

28 13 

St M St M 
% % % % 

.9,5 
2,0 

? 

5,8 

l~0 
1 1,0 

0 

0 

4 
8 0 

0 

St N 
% % 

60 1,0 

60 
60 
60 
30 

St M St 
%, % % 

60 13 

I  o14,oI 

33 

100 
60 82 

50 

M 
% 

.oo 

"50 i,o, 

100 
loo 

~q~&rIl- [ , • 
Fiehten-Typ] Di~anum- Beginnoade 

(Fohren- [Fiehten-Typ Hoehmoor- 
Typ) _[ _ _  bildungen 

5 I 3 3 

34 I ~  13 

S~ M : l ~  st 
% °/ol o/o % % % 

] 

60 1~0 
20 1,0 
so i s  ho ,2i~ 

40 10 

80 12 60 1~0 

40 5,5 
80 5,5 
80 1,0 
60 1,0 
20 10 
80 3~2 

40 J,0 

3 t,0 

1 "3 i,6 

~,2 

)0 ?0 
~0 10 
~0 5,0 
~0 1,0. 

. ! lOO t2o I 

20* 
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Noch:  Tabelle 8 

EHRHARDT u n d  K L O C K  

WMdgesellscha[t, bzw. Bodenvegetationstyp 

Anzahi der Vegetationsaufnahmen elner Gesellsehaft 

Mittlere Artenzahl tier Aufnahmen einer ~esellschaft 

Baumschieht 

Carex leporina.Gruppe 
Carex leporina . . . . . . . .  

.Lotus uliginosus . . . . . . .  . 
Carex brixoides . . . . . . . .  
Dryopteris Oreopteris . . . . . .  
Carex eehinata . . . . . . . .  
Desehampsi~ eaespitosa . . . . .  

EpHobium-Gruppe 
Epi!obium angust i fol ium . . . . .  
Calamagrostis epigeios . . . . . .  
Seneeio silvatieus 
Digitalis purpurea . .  ; . . . .  

Sonst ig¢:  

Sarothamnus seoparius ." . . . .  
Juncus spec. 
Ajuga reptans . . . . .  i "  " " " 
Nardus  strieta . . . . . . . . .  
Rhamnus  [rangula . . . . . . .  

M o o s s c h l c h t :  

Entodon Sehreberi : :. • . • • . 
D ieranum undula tum . . . . . .  
D icranum seoparium . . . . .  : 
H y p n u m  eupressiforme . . . . .  

t t y loeomium splendens.  

Eurhynch ium s t r ia tum.  
M n i u m  hornum . . . . . . . .  
Polytr iehum j u n l p e r i n u m  . . . . .  
Rhytidiadelphus triquetrus . . . .  
M n i u m  affine . . . . . . . .  . 
~' lechtea  . . . . . . . . . . .  

Farn-Ba-Ei- 
~Vald 

14 

2~ 

St M 
% % 

' ~  1 )  

6 4 9  

2 1 )  

I . )  

I )  

1 )  

Natlirliche Weld 

Lux~ul/a.Ei.Bu. 
Wald ~lbergang 

20 16 

15 18 

St . ~ S~ M 
% % % % 

2 

7 1 9  

2 6  
0 1 9  

9 

1;o 
Iio 

esellschaften 

Molinia-Ei- 
Bi-Wald 

12 

16 

St ~I 
% % 

0 4,1 

7 116 

2 4~6 
3 1,0 

3 4,0 

o 

Fo]gende Arten sind in der VegetaLionstabelle bei tier betreffenden Gesellschaft nicht aufgefiihrt: 
a) In den natiirlichen Waldgesellschaften: 

1. Im Farn-Buehen-EichensWatd 
dreimM notiert: Hieraeium silvativum @.l; 
zweimal notiert: Impatiens pa~viflora +1, Gateopsis spec. +1,  Prenanthes purpurea +1, Serophularla nodosa +1, 

Hypericum perforatum -~-1 ; 
einmM notiert : Lu%uta silvatiea @.1, Carex leporina +1,  Lotus uliginosus +.1, ConvaUarla majalis +1.  Poten- 

tilla ereeta +1, Lu~ula ¢ampestris +1, Juncus effusus +1, Epilobium TaTviflorum +1, Pirola minor +1, Alnus 
91utinosa (B) +1,  Stellaria media +1, Carex pallescens +1, Campanula ~.otundifolia -+1, Rumex aee~osella +l, 
Hieraeium la~vigatum 11. - -  Moose: Plagioehila asplenoides, Seleropodium purum, Hylovomium erista eastvensis, 
Ba~ania tritobata, Disranella heteromalla; all6 :~=. 

2. Im Lu~ula-EichenrBuehen-Wald einmal notiei:t: Polystiehum lobatum +l, Hypericum humifusum +1, 
tlieraeium pilosella @1, Rhytidiadelphus squarrosus ~+1, Epilobium angustifolium +l,  Calasuagrostis epigeios 12, 
17umex a~etosella +1, Dicranella heteromalla +1, Scrophulavia nodosa -~-1, Stellaria holostea 11, Vinea minor 55, 
~Luxula camlgrestis 11, Juneus effusus 11. 

3, ~bergang einmal notiert : Anthoxanthum odoratum 11, Phyteuma spieatum -{-1, Mycelis qnuralis +I, Dryop- 
teris di~juneta 11, Rhamnus 'frangula +1," Juneus vonglomeratus +1, Epilobium angusiifolium-{-1, Luuula 
camp~stris-~-l, Polytriehuw juniperinum-~-l, Juncus e[fusus +l, Rw.nex aeetoseIla @l 8alix spec. +l,  Hyperieum 

imo~'~ta~um ~1 £'estuca vatesiaea +1. . . . . .  . .  
1' 4 Eichen-Birken-~Tald einmal notierf: Holeus mollie 11, Sphagnum aeutifolium +1, Cala6~a~¢6~tSs arun- 
dinaeea +L  Stellaria graminea Q-l, Agrostis te*~is +1, l)~ula eamprestis +L Majanthemum bifolium +L 

-.2~hytidiadelphus loreus +1. Genista germaniea -{-1, Hieraeium silVatioum +I, Trifolium spec. (+I ) ,  ttypnum 
eitpreds~fbrme +L Rubus idaeus +1, Dryopteris austriaea +1, Salix spec. +1 ,  Polytriehum commune + 3 :  



A u s w e r t u n g  p f l a n z e n s o z i o l o g i s c h e r  u. b o d e n k u n d I .  U n t e r s u c h u n g e n  3 0 9  

Kahlfl~ichen 
,chsel- des wechsel- 

feuchter Ei- 
Bi-Wald 

Laubholz- Luxula- 

Kunstbestiinde 

St M 

X ......... 0/8 

io 11o 

3o3° 

feuchten E i -  Verhagerungs- 
Bi-Waldes Stadien 

9 10 

28 13 

St ~ St M St % % % % % 
I 

89 3 . 3  . . [ . 
LO0 2, 0 . . ! 
11 I 2 0  . . 
11 1,0 . . 32 1;o . . 
32 LO . . [ 

100 4,0 . . [ 

44 ~ 3 ,2  . . . 
20 1,0 . . 

22 2 ,0  30 4,0  60 
30 1,0 . . ] 
32 1,0 • I • I 
22. 1:0 : : [  

22 1,0l 40l 7,711'0 
• I 2 0 /  1,OI ;0 
• I 4 o [  3 , 2 l  :o 
• I ~o i ~ , o l  .0 
• I 2 o [  1 ,Ol  o 

: I 

Molin~a- 
Fohren-Typ [ 

• i 
F0hren-Ty p 

17 13 

8~o S t  N St 
% / %  °/8 

20 

1,0 20 40 

100 6 20 
74 i~ ~i ] 
1~0 50 ' 7,0 20 
1,0 [ 20 

40 

~ a l ' n  - 
: l ~ i c h t e n - T y ~  Divranum- 

(Fohren- Fichten-Ty]: ~yp) 
5 3 

31 9 

M S t  
I% % 

1,0 . 

1,0 . 
1,0 . 

2 1o, ooli lO  I 30 ,0 
1 0 |  100 
1 0| 60 

1 " • 

Beginnende 
Hochmoor- 
bildungen 

3 

13 

St 

°/o % 

0 1.0 

"30 i,o 

"30 i,o 
30 1,0 
30 110 

b) ]~l dea Knnstbest~nden; 
L Im ~arn-Fichten-Tylo einmal notiert.  Bleehn~n spicant (+ 1), Majanthemum bifolium 13~ Rhytldiadelphus trique- 

trus + 2 .  Lu~ula pilosa 1!, Calamagrostis arundinaeea +1, A bies alba (K) + 1 ,  Pely~odium vulgate + 2 ,  tlieravium pilo- 
sella + 2, Populus tremula (K) + l, Rhytidiadelphus loreus +3, Sambucus nigra( K) + l, Hyperieum perforalnm ll ,  Holcus 
mollis +1, Lu~ula campestris +1. Epilobium angustif olium + l. Scleropodium purum 24, Dicranella heteromalla @ l. 

Ferner in einer Schwemmbodenaufnahme einmal: Catharinca undulata 12, Carex remora 2L Rosa spec. + 1 ,  
Scutellaria galericulata 22, Caleopsis spec. + 1 ,  Vieia sepiuqn +1, Stachys silvatica +1, Mnium fwrnum +2, 
Stellaria media +2, Mentha spec. + 1 ,  Glechoma hederaeca 22, Stellaria holostea +2, Veronica c]~maed~ys +1, 
JOaetylis glomerala +1, Primula elatior +1, Campanula trachelium +1, Eurhynehium striatum +1, Eurhynehium 
praelongum +1 Mnium undulatum 12, Epilobium parviflorum +1, Ranunculus arvensis +I~ Stellaria alsine +1. 

• Auf Fein]ehm einmal : Carex leporina +1, Lotus uliginosus 12, Carex stellulata +1, Epilobium pa~'viflorum +1, 
Salix spec. -~-1, Calamagrostis epigeios +2, Potentilla eceeta +l .  Scirpus silvaticus +1, Hol¢us lanalus +1, 
Hypericum perforatum +1, Euphorbia cJyparissias +1;  Ranunculus spec. + 1 .  

Im Farn-Fichten-Typ zweimal notiert: Urtiea dioeca, Galium palustre, Ajuga reptans, Rhamnus frangula; 
4reimal: Rumex acetosella. 

2. In den Laabholz-Verhagerungsphasen einmal : Rhytidiadelphus loreus +3, Dicrauella heteromalla +3: 
Festuca ovina +l ,  Veronica officinalis -]-1, Hyperieum Ioulchrum q-l ,  I~oleus mollis 11, .Hieraeium silvaticum +1~. 
Galeopsis spec. + 1  Teuerium svorodonia +3. 

3. Im Lu~ula-~ohren.Typ einmal: Ca~'ex leporina 11, Carpinus betulus (K) + 1 ,  Rubus fruticosus +11 
Oxalis aeetosella +L  

4. ]m Molinia-Fohren-Typ einmai: Rhamnus fraqugula (K) +1 ,  Majanthemum bifolium +1. 
5. Auf den Kahlfi~chen einma]: S~ro2~hula~'ia nodosa +1, Trientalis europaca 11, Sphagnum aeutifolium +], 

Athyrium filix-femina ~-1, Dryopteris f. mas +1, Pinus strobus Q-l, Hypnum eupressiforme +1~ Ita~ula 
camlgest~is +1 Agrostis canina +1, Hieracium pilosella +1, Campanula rotundifolia +1 


