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Vorwort. 
Zum Beginn der folgenden Untersuchungen iiber die soziologische Zu-

sammensetzung und die Synoekologie der nordwestdeutschen Buchenwald-
gesellschaften mochte ich gem denjenigen Mannern, die sich meiner wissen-
schaftlichen Ausbildung angenommen haben und mich bei meiner Arbeit mit 
ihrer oft entscheidenden Hilfe unterstiitzten, an dieser Stelle meinen tief-
empfundenen Dank aussprechen. 

Wahrend meines Studiums an der ^Landbouwhoogeschool" in Wage-
ningen (Niederlande) von September 1926 bis September 1931 verdanke ich 
besonders den Vorlesungen von Prof. Dr. E. R e i n d e r s (Botanik) und 
den unter seiner Leitung durchgefuhrten Laboratoriumsarbeiten meine Uber-
2:eugung von dem Wert genauer und objektiver Beobachtungen bei alien 
naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Fur meine spezielle forstliche Aus
bildung bin ich den Herren Professoren Dr. H . A. J. M. B e e k m a n 
(Holzmefikunde, Waldwertrechnung und Forsteinrichtung), A. t e W e c h e l 
(Forstbenutzung und Forstpolitik) und auch dem leider inzwischen verstor-
benen Prof. S. P . H a m (Waldbau und Forstgeschichte) meinen grofiten 
Dank schuldig. Von weitgehender Bedeutung waren mir gleichfalls die inter-
essanten Vorlesungen meines sehr verehrten Promotors Herrn Prof. Dr. 
J. J e s w i e t (Pflanzensystematik, Dendrologie und Pflanzengeographie) 
und der Herren Professoren Dr. H . M. Q u a n j e r (Mycologie und 
Pflanzenpathologie), Dr. W . K. J. R o e p k e (Entomologie) und nicht zu-
letzt Ir. J. H . T h a i L a r s e n (Hydraulika, Kulturtechnik und Forst-
architektur), denen ich es verdanke, daS sich meine Kenntnisse nicht einseitig 
entwickelten, die mir vielmehr auch Einblick gestatteten in die Probleme an-
derer naturwissenschaftlicher und technischer Gebiete. 

Durch meine Beteiligung an der von Herrn Landeshauptmann Dr. G e s s -
n e r , Hannover, angeordneten Vegetationskartierung der Provinz Hannover 
wurde es mir moglich, das fur die vorliegende Arbeit notwendige Material 
2u sammeln und auszuwerten. Es ist mir eine sehr grofie Freude, dem Leiter 
dieser Kartierung, meinem sehr verehrten Lehrer und treuen Freunde Herrn 
Doz. Dr. Reinhold T i i x e n , Hannover, meinen aufrichtigsten Dank iiber-
roitteln zu diirfen, nicht nur dafiir, dafi er mit seiner ausgezeichneten didak-
tischen Fahigkeit mir die Grundlagen der Pflanzensoziologie vermittelt, son-
dern auch dafiir, dafi er mit seinen hervorragehden Kenntnissen der Pflanzen-



decke Nordwestdeutschlands mir die Richtlinien fur meine Untersuchungen 
angegeben und mich wahrend der Arbeit immer mit Rat und Tat unter-
stiitzt hat. 

Meines Aufenthaltes in Montpellier von November 1934 bis Mai 1935, 
wahrend dessen ich an der ^Station Intern, de Geobotanique Mediterraneenne 
et Alpine" unter Leitung ihrers Direktors Herrn Dr. J. B r a u n - B l a n -
q u e t arbeiten durfte und meine pflanzensoziologischen Kenntnisse wesent-
lich erweitern konnte, werde ich immer in tiefsler Dankbarkeit gedenken. 

Von den nordwestdeutschen Forstbehbrden bin ich besonders Herrn 
Landforstmeister M e y e r , den Herren Forstmeistern S p r e n g e 1 (Kloster-
forst Goslar), T o u r n e a u (Forstamt Palsterkamp) und F 1 e m e s (Stadti-
sches Forstamt Hameln) und Herrn Revierfbrster J a r o s c h o w i t z (For-
sterei Hankenberge des Forstamtes Palsterkamp) zu Dank verpflichtet, die 
meiner Arbeit in ihren Forstrevieren immer lebhaftestes Interesse entgegen-
gebracht und mich stets hilfreich unterstutzt haben. 

Die freundlichst von Herrn Dr. habil. G. D e i n e s im Waldbauinstitut 
Hann.-Munden (Vorstand Herr Prof. O e 1 k e r s) ausgefiihrten chemischen 
Analysen der Boden haben wesenllich dazu beigetragen, das Verstandnis der 
Synoekologie der behandelten Waldgesellschaften zu vertiefen. Beiden Herren 
gilt mein herzlichster Dank. 

Als ich im Mai 1934 mit meinen Untersuchungen der nordwestdeutschen 
Buchen- und Buchenmischwalder beginnen konnte, war die umfassende, die 
einzelnen Pflanzengesellschaften in ihrer soziologisch-systematischen An-
ordnung klar umgrenzende Arbeit T u x e n s iiber „Die Pflanzengesell
schaften Nordwestdeutschlands** (1937), noch nicht erschienen. Daher war es 
notwendig, zuerst die soziologische Zusammensetzung der von mir zu unter-
suchenden Waldgesellschaften klarzulegen, um die Grundlage zu schaffen, 
auf der synoekologische Messungen zur Charakterisierung der gesellschafts-
cigenen Umweltsbedingungen ausgefiihrt werden konnten. Weil es mir dar-
um nicht moglich war, mich ausschliefilich auf die synoekologischen Probleme 
zu konzentrieren, konnten diese nicht erschopfend studiert werden. Daher 
konnten nur diejenigen Faktoren beriicksichtigt werden, welche sich, wie z. B. 
die physikalische und chemische Bodenbeschaffenheit, schon von vornherein 
als besonders wichtig herausstellten. 

Auch bei der praktischen Auswertung der Ergebnisse fur die Forstwirt-
schaft mulite ich mich zunachst aus denselben Griinden nur mit einigen all-
gcmeinen waldbaulichen Fragen begniigen, fehlte doch die Zeit, um durch 
weitere waldtaxatorische Untersuchungen die Bonitaten der einzelnen Gesell-
schaften fiir die bodenstandigen Holzarten zahlenmafiig zu ergriinden und . 
festzulegen. 



Jedoch wurde danach gestrebt, auf Grund der sich herauskristallisierenden 
Erkenntnisse die erweiterungsfahigen Punkte zu bezeichnen, an denen spatere 
emgehendere Untersuchungen synoekologischer und forsttechnischer Art ein-
setzen kbnnen. 

Die Auffindimg der sehr umfangreichen Literatur, von der am Schlusse 
dieser Arbeit nur die wichtigsten Schriften erwahnt sind, wurde mir durch 
die nach Gesellschaften geordnete Kartei der pflanzensoziologischen Literatur 
von Herrn Dr. T i i x e n ungemein erleichtert. 

Die Nomenklatur der Phanerogamen folgt S c h i n z , K e l l e r und 
T h e 11 u n g : ,,Flora der Schweiz", die der Moose M o n k e m e y c r : 
»,Die Laubmoose Europas". 



I. Die Verbreitung der Buchenwalder in Europa. 
Die geographische Verbreitung der Buche und ihre mengenmaSige Beteili-

gung an der Waldzusammensetzung lehrt, dafi diese mesophile Holzart 
humid-kuhle Klimagebiete bevorzugt. Fiir die Arealgrenze von Fagus sil-

vatica, die schon haufig erortert und kartenmafiig dargestellt ist, kann hier auf 
die einschlagige Literatur verwiesen werden (W a l t e r 271, D e n g l e r 66, 
R u b e 1 206, R u b n e r 209, R o i 2041 u. a.). Wahrend die Buche im nw 
Europa einen mehr oder weniger betrachtlichen Bestandteil der an die bes-
seren Boden gebundenen Laubmischwalder in der Ebene bildet und sich dort 
schon auf verhaltnismafiig geringen Hohen iiber dem Meere zu reinen Be-
standen zusammenschliefit, wird sie im s und so Europa zu einer ausge-
sprochenen Gebirgsholzart. 

Die Kenntnis des Buchenareals aber, oder die Erforschung einzelner Fak-
toren, welche die horizontalen und vertikalen Verbreitungsgrenzen dieser 
Holzart bestimmen, wie z. B. Spatfrost, zu groEe somrnerliche Trockenheit, 
eine zu kurze Vegetationsperiode usw., reichen, ebensowenig wie die an sich 
verdienstvollen statistischen Erhebungen H e s m e r s iiber das tatsachliche 
Vorkommen der Buche in Prozenten der Holzbodenflache oder der Gesamt-
flache des Deutschen Reiches (100), aus, um die Lebensbedingungen der 
Buche einwandfrei zu klaren. Einen weit tieferen Einblick in diese gewahren 
die Ergebnisse pflanzensoziologischer Studien, die auf die Gesetze der 
Lebensgemeinschaften — deren Wichtigkeit immer mehr anerkannt wird — 
gegriindet, bestimmte Pflanzengruppierungen als Z e i g e r fur die verschie-
denen Standorte benutzen. 

Die Pflanzengesellschaften oder Assoziationen im Sinne B r a u n - B 1 a n-
q u e t s stellen floristisch, oekologisch und genetisch charakterisierte Vege-
tationseinheiten dar, die, wenn sie einmal erfafit sind, im Gelande leicht wieder 
zu erkennen sind und AufschluS iiber die an ihrem Wuchsorte herrschenden 
Lebensbedingungen (30; 31; 34) geben. In dieser Hinsicht also ist es auf-
schluSreicher, die Verbreitung derjenigen P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n 
zu betrachten, in denen die Buche gute Lebensbedingungen findet, als nur 
festzustellen. wo diese Holzart vorkommt. 

Man kann Klimax-Buchenwalder, d. h. natiirhche Buchenwalder, die als 
Schlufistadien bestimmter Entwicklungsreihen mit Klima und Boden im 

1 Di© Zahlen beziehen eieh auf das Iiteraturverzeichnis am SchluB der Arbeit. 



Gleichgewicht stehen1, und edaphisch bedingte Buchenwalder unterscheiden. 
Die Klimax-Buchenwalder sind bisher nur als Gebirgs-Gesellschaften be-
schrieben worden. Sie sind meistens in mehr oder weniger starkem Mafie mit 
anderen Holzarten, vor allem mit der Tanne, untermischt und umspannen als 
Giirtel von wechselnder Breite in mittleren Hohenlagen die meisten Gebirge 
Mittel- und einige Sud-Europas. Jedoch tritt die Buche nicht nur im Gebirge 
bestandbildend auf, sondern unter bestimmten edaphischen Bedingungen kann 
sie auch in niedrigeren Lagen bis auf Meereshohe in verschiedenen Wald-
gesellschaften Mittel-Europas zur Vorherrschaft gelangen und sogar fast reine 
Bestande bilden. 

Betrachten wir zunachst kurz die Verbreitung der eigentlichen Buchen
walder, die gro/itenteils klimatisch bedingt sein diirften. 

In N-Spanien finden sich nach C u a t r e c a s a s (61) grofiere Buchen
walder im Cantabrischen Gebirge und in den Siid-Pyrenaen. Siidlicher davon 
treten sie lediglich an isolierten Stellen in hb'heren Lagen auf, wie z. B. in der 
Sierra del Moncayo (bei 1600 m u. M.), im Montseny (1000—1650 m ii. 
NN) , der Sierra de Guadarrama, den Ports de Tortosa, sowie in noch an
deren kleineren no-spanischen Gebirgen (vgl. auch R o i 204). Auch auf der 
N-Abdachung der Pyrenaen kommen nach S u s p 1 u g a s (237) ebenfalls 
Fageten in hoheren Lagen vor (etwa 1300—1800 m). Nach d e L i t a r -
d i e r e und M a 1 c u i t (154; 164) sind die Gebirge Korsikas von Buchen-
wald bestanden (1000—1800 m). Auf der Appenin-Halbinsel schliefit sich 
die Buche nach F u r r e r (87) und L u d i (157) zu grofieren Bestanden zu-
sammen, deren Hohenverbreitung von N nach S ansteigt. (Untere Grenzen 
etwa 1750, 1850 bzw. 2000 m.) Die hoheren Gebirge Kroatiens (H o r v a t 
107), Bosniens, der Herzegowina, Montenegros, Albaniens und Griechen-
lands, im w Teil der Balkanhalbinsel, sind reich an geschlossenen Buchen-
waldern. Im 6 Balkan aber treten sie zuriick und machen kleineren und gro
fieren Bestanden von Fagus orientalis Platz (vgl. auch fur die Hohengrenzen 
S t o y a n o f f (232). 

In S-Frankreich sind die hoheren Gipfel der S-Cevennen (B r a u n -
B 1 a n q u e t 30) (obere Grenze 1050 m) und die Berge der Auvergne 
(U e h 1 i n g e r 264; L u q u e t 162) in Hohen von 750—1500 m von Fa
geten bedeckt. Aus den SW-Voralpen liegt von d e B a n n e s - P u y -
g i r o n (16) eine Beschreibung von einer Buchenwaldgesellschaft vor, welche 
die Gebirge des s Valentinois bis zu ihren Gipfeln uberzieht (etwa 1000 bis 

1 Die regional verbreiteten SchluBstadien der Vegetationsentwicklung auf aus-
gereiften Boden, die in dynamisehem Gleichgewicht mit dem Klima und dem 
Boden stehen, und von Stdrangen abgesehen, unter sich gleichbleibenden Klima-
verhaltnissen dauernd bestehen bleiben, werden als Klimaxgesellschaften be-
zeichnet (Braun-Blanquet 34; 44). 
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1500 m). Q u a n t i n (196) berichtet von naturlichen Buchenwaldern aus 
dem franzosischen Jura in Hohenlagen iiber 900 m. Uber das Vorkommen 
von Buchenwaldern in den Schweizer Alpen liegen Angaben vor von B e g e r 
( 2 0 ) , W i n t e l e r ( 2 83 ) ,L i i d i (155; 156) (560—1200 m ii. NN) , u. a. 
Die im Schweizer Jura und den n Voralpen vorkommenden urspriinglichen 
Buchenwalder hat B r a u n - B l a n q u e t (38) beschrieben. Seine Auf-
nahmen stammen aus Hohen von 700—1260 m ii. NN. Auch die Bayrischen 
Kalkalpen tragen ausgedehnte Fageten, deren obere Hohengrenze nach 
M a r k g r a f (167) bei 1350 m liegt. Die Buchenstufe der osterreichischen 
Alpen ist von T s c h e r m a k (244) und V i e r h a p p e r (267) geschildert 
worden. Von den Karawanken erwahnt A i c h i n g e r (8) Buchenwalder, 
die etwa bis 1600 m hoch anzutreffen sind. Auch fur die ausgedehnten 
Buchenwalder der Karpathen liegen in der Literatur eine Reihe von Angaben 
vor. Einen allgemeinen Uberblick fur den tschechoslowakischen Anteil dieses 
Gebirges gibt D o m i n (68). Die Fageten des Fatra-Gebirges in den W-
Karpathen sind eingehend von K 1 i k a (131) behandelt worden (seine Auf-
nahmen stammen von etwa 800—1300 m). Von S z a f e r und S o k o -
l o w s k i (239) (Aufnahmen in 950—1145 m), K u l c z y n s k i (143), 
S z a f e r (238), W a l a s (270) sind die Buchenwalder der Tatra und 
ihier n Vorgebirge untersucht worden. Vom o-karpathischen Buchenwald 
berichten Z 1 a t n i k (285) und B o r z a (28). Letzterer hat auch die Ver-
breitung der Fageten in Rumanien aufgezeichnet und ihr Vorkommen in den 
S-Karpathen und den Gebirgen des Banats festgestellt (vgl. auch E n c u -
1 e s c u 76). Aus dem Schemnitzer Mittelgebirge s der W-Karpathen (M i -
k y s k a 172; 173) und im ungarischen Mittelgebirge (S o o 228) wurden 
gleichfalls Buchenwalder beschrieben. 

Im eigentlichen Mittel-Europa hat I filer (117; 118) in den Vogesen 
Fageten untersucht und ihre obere Grenze bei etwa 1250 m gefunden (vgl. 
auch M a l c u i t 165). B a r t s c h (17; 18), O b e r d o r f e r (183; 184) 
und A i c h i n g e r (9) beschreiben die grofieren Bestande des Schwarz-
waldes in Hohen von etwa 600 bis 1400 m (vgl. T ii x e n 246). Ausgedehnte 
Buchenwalder finden sich in der Schwabischen Alb ( G r a d m a n n 91, 
F a b e r 78, K u h n 141), im Bayrischen Wald (obere Grenze etwa 1000 m), 
Rohmerwald, Fichtelgebirge (obere Grenze etwa 900 m), Erzgebirge (obere 
Grenze etwa 850 m) und im Riesengebirge (Sudeten) nach H i 1 i t z e r 
(104), M a r k g r a f (167), Z l a t n i k (284) und H u e c k (113; 114). 

Das nordostlichste Gebirge Europas, das noch von naturlichen Buchen
waldern bedeckt ist, ist wohl das Lysa-Gora-Gebirge bei Kielce in Polen. 
Seine von D z i u b a l t o w s k i und K o b e n d z a (70; 71; 72) studierten 
Buchenwalder liegen relativ niedrig, etwa zwischen 550 und 800 m. 

! • 11 



In Mitteldeutschland tragen die Rhon und der Vogelsberg (H u e c k 
113), der Thiiringer Wald ( M a r k g r a f 167, H u e c k 113) (obere 
Grenze bei etwa 750 m), das Rheinische Schiefergebirge ( H u e c k 113), 
die Eifel (S c h w i c k e r a t h 220; 222) und der Harz zwischen 250 bis 
650 m ii. NN ( T u x en 251; 259; M a r k g r a f 167) eine Buchenwald-
stufe. Aufierdem sind die mittel- und nw-deutschen Kalkberge, wie z. B. 
im Harzvorlande, im Leine- und Weserbergland, im Teutoburger Wald usw., 
von groSeren naturlichen Buchenwaldern bedeckt ( T ii x e n 259). 

In England, wo die europaischen Buchenwaider ihr nordwestlichstes Vor-
kommen besitzen, sind sie hauptsachlich an die Kalkberge im SO und an 
die Chiltren und Cotswold Hills des mittleren S gebunden (M o s s , R a n -
k i n and T a n s l e y 180, T a n s l e y and A d a m s o n 242; 243 u. a.). 

Im allgemeinen steigen die Buchenwald-Giirtel der europaischen Gebirge 
von S nach N auf geringere Meereshohen hinunter. Man konnte daher er-
warten, dafi im n Mittel-Europa — etwa an der deutschen Ostseekiiste, in 
Danemark oder Sud-Schweden — in Meereshohe klimatisch bedingte Buchen
waider anzutreffen waren, umsomehr, als die gleiche Tendenz zeigenden Kli-
max-Fichtenwalder tatsachlich in Finnland und N-Schweden den Meeres-
spiegel nahezu erreichen. Jedoch sind Klimax-Buchenwalder bis heute noch 
nicht ganz einwandfrei im Flachlande nachgewiesen (H a r t m a n n 92, 
H u e c k 112, L i b b e r t 150). Ich habe mich jedoch iiberzeugen konnen, 
dafi sowohl auf der schleswig-holsteinischen Jungmorane von Flensburg bis 
Liibeck und nach unveroffentlichten Aufnahmen von Herrn cand. E l l e n -

Tab. 1. 
M i t t l e r e J a h r es t e m p e r a t u r en und N i e d e r s c h l a g e e in ige r 

m i t t e l e u r o p a i s e h e n B u c h e n w a l d - K l i r a a x g e b i e t e . 

G e b i e t Beobachtungsstation 
Hohe 

ii. NN. 

Jahres-
mittel der 
Temperatur 

Jahres-
mittel der 
Kiederschl. 

Harz . Harzgerode (106) x 

Wieda (106) 
Clausthal (106) 

. Freudenstadt (195 a) 
St. Blasien(195 a) 

. Obersdorf i. Allgau (98; 133) 
Mittenwald (98; 133) 

Karawanken und Unterschafferalpe (8) 
. See wis i. Sehanfigg (20) 
. Friedland (97) 

Krummhubel (97) 

Schwarzwald 

Oberbayeni 

Mttelsehweiz 
Schiesien. 

398 m 
394 „ 
572 „ 
730 „ 
780 „ 
820 „ 
910 „ 

1063 „ 
950 „ 
506 „ 
605 „ 

6,6 ° C 
— 

5,8°,, 
6,6 ° „ 
5,7 ° „ 
5,8 ° „ 
6,0 ° „ 
5,5 ° „ 
6,0° „ 
5,9°,, 

— 

— 

1180 m m 
1344 „ 
1420 „ 
1538 „ 
1635 „ 
1305 „ 
1485 „ 
1285 „ 

— 

976 „ 

1 Die eingeklammerten Zahlen bezeiclmen die Nummem des Literatur-
veraeichnisses auf S. 169. 
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b e r g auch auf R ii g e n (vgl. H a r t m a n n 93) tatsachlich Fageten vor-

kommen, die als klimatisch bedingt angesprochen werden miissen. 

Das Klima der mitteleuropaischen Buchenwald-Gebiete zeichnet sich 

durch relativ niedrige mittlere Jahrestemperaturen und durch hohe mittlere 

Jahresniederschlage aus (vgl. Tab . 1 ) . 

Die mittleren Jahrestemperaturen der aufgefuhrten Stationen liegen zwi-

schen 5,5—6,6 ° C. Sie zeigen im Vergleich zu tiefer gelegenen Stationen 

(fur den Harz und sein Vorland vgl. dazu T ii x e n und D i e m o n t 260) 

den montanen Charakter dieser Klirnate. 

Fig. 1. 

12 34 5 6 ) 8 91)1112 123456)19101112 H U s f t U f t f t f a f t i h i i H H i o i i i i 12 34 54)69181112 
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Kurven der mittleren monatlichen Temperaturen und NiederscMige einiger Orte 
in niittel- und so-europaischen Buchen-Klimaxgebieten. 

1. Harz 

2. Schwarzwald 

3. Ober-Bayern 

4. Karawanken und Ifittel-Schweiz 

5. Sehlesien 

Harzgerode bzw. Wieda. 
Clausthal. 

Freudenstadt. 
St. Blasien. 

Oberstdorf i. Allgau. 
Mittenwald. 

Untersehafferalpe. 
Seewis i. Sehanfigg. 

Friedland bzw. KrummMbel. 
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Die Niederschlagsmengen von etwa 1000—1600 mm sind in den hoheren 
siidlicheren Gebieten (Tab. 1. Nr. 2, 3 und 4) durchschnittlich hoher als im 
Harz (1). Nach O hin wird der jahrliche Regenfall bedeutend geringer (5). 

In Fig. 1 sind die mittleren monatlichen Temperaturen und Niederschlage 
der in Tab. 1 aufgefiihrten Gebiete graphisch dargestellt. Die Maxima der 
mittleren monatlichen Temperaturkurven aus dem Harz (1), Schwarzwald 
(2), aus den Oberbayrischen Alpen (3), den Karawanken und Mittelschweiz 
(4) und Sudeten (5) sind ungefahr gleich. Die Minima jedoch nehmen in 
den hoheren s und 6 Klimax-Fageten ab. Dadurch nehmen die jahrlichen 
Temperatur-Schwankungen von 1 bis 5 zu. Innerhalb der Vegetationsperiode 
von April bis Oktober sind jedoch die mittleren monatlichen Temperaturen 
in den verschiedenen Gebieten ziemlich gleich, wie aus dem Kurvenverlauf 
hervorgeht. 

Im Gegensatz zu den Temperaturen zeigt sich aber sowohl in der Hb'he 
als auch in der monatlichen Verteilung der Niederschlage ein grofier Unter-
schied zwischen den verschiedenen Buchenwald-Gebieten. Eine weitgehende 
Ubereinstimmung besteht nur zwischen Harz (1) und Schwarzwald (2). 

Durch die hohen Niederschlage, die parallel gehen mit relativ geringen 
Temperatur-Schwankungen und niedriger Jahrestemperatur, haben die Buchen-
wald-Stufen also einen atlantisch-montanen Klima-Charakter. Am ausgeprag-
testen zeigt sich dies im Harz (1) und im Schwarzwald (2). Die Bayrischen 
Alpen (3), die Mittelschweiz und die Karawanken (4) sind durch ihre nie-
drigen Wintertemperaturen starker montan, wahrend der schlesische Buchen-
wald (5) durch die starkste Temperatur-Schwankung und den geringsten 
Niederschlag bereits einen mehr kontinental-montanen Charakter hat. 

Als Ausdruck dieses in seinen Hauptfaktoren ziemlich einheitlichen, je
doch im einzelnen gewisse Unterschiede zeigenden Buchenwald-Klimas, finden 
sich auf den verschiedenen genannten Gebirgen Buchenwalder, die zwar nahe 
verwandt sind, sich jedoch durch mehr oder weniger deutliche soziologische 
Unterschiede als eigene Assoziationen, Subassoziationen oder Varianten von-
einander abheben. 

Die Herrschaft der Buche beschrankt sich nicht auf die Klimax-Buchen-
walder, sondern sie kann gleichfalls in bestimmten Buchen- M i s c h waldem 
auftreten, von denen bisher Beschreibungen aus defer en und hoheren Lagen 
S- und Mittel-Deutschlands, vorwiegend jedoch aus dem baltischen Jung-
moranengebiet vorliegen (vgl. Querceto-Carpinetum dryopteridetosum und 
Qu.-C. elymetosum). Diese wesentlich von e d a p h i s c h e n Faktoren be-
dingten Buchen-Mischwalder kommen im Gegensatz zu den klimagebundenen 
Fageten in stark voneinander abweichenden Klimagebieten vor. Zwar kann 
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durch die vorherrschende Buche die Physiognomic dieser Buchen-Mischwalder 
weitgehend mit der echter Fageten iibereinstimmen, jedoch mussen sie wegen 
Hirer erheblich abweichenden Artenverbindung nicht zum Fagion- sondern 
zum Fraxino-Carpinfon-Verband gestellt werden. 

II. Die Buchenwalder des Untersuchungs-Gebietes. 
Die von mir untersuchten Buchenwalder befinden sich alle in dem Teil 

der nw-deutschen Mittelgebirge, der im N begrenzt wird durch die nw-
deutsche Tiefebene und sich von W nach O iiber eine Entfemung von etwa 
190 km von den westlichsten Auslaufern des Teutoburger Waldes und des 
Wiehengebirges bis in die Vienenburger Gegend im n Harzvorland ausdehnt. 
Die S-Grenze des Untersuchungsgebietes wird z. T . durch den Teutoburger 
Wald gegen die Miinstersche Bucht und weiter etwa durch die Linie Biele
feld — Bad Pyrmont — Holzminden — Einbeck — Seesen, am NordfuS 
des Harzes entlang iiber Goslar bis Bad Harzburg umschrieben. In diesem 
Gebiete sind besonders die Buchenwalder der Kalkberge des w Teutoburger 
Waldes, des Weserberglandes, des Siintels, des Kliits, des Deisters und 
Osterwaldes, des Thuster Berges und Duinger Berges, des Ith, des Kiilf, 
der Sieben Berge bei Alfeld, des Hildesheimer Waldes, der Sieben Kopfe 
bei Othfresen, der Fischerkopfe bei Hahndorf und des Harliberges bei 
Vienenburg studiert worden. 

Diese Buchenwalder, welche gewissermafien als „Pelze** die hoheren 
flachgrundigen Kalkberge iiberziehen, heben sich besonders im Friihjahr, wenn 
das leuchtende Griin ihres Laubes schon von weitem zu erblicken ist, und 
wahrend der Herbstfarbung von den hauptsachlich die Sandstein-Hbhen-
ziige bestockenden kunstlichen dunklen Fichtenwaldern ab. Die tiefgriindi-
geren unteren Hanglagen sind heute ebenso wie die fruchtbaren Taler zwi-
schen den steil aufragenden Bergen fast vbllig von der Landwirtschaft be-
schlagnahmt, die ihr Griinland und ihre Acker so hoch wie moglich gegen 
den Wald hinaufzuschieben bestrebt ist. 

Heute werden diese Buchenwalder, in denen die Buche ihre vollste auf-
bauende Kraft entfaltet, vorwiegend als Hochwaider mit einer etwa 120-
Jahrigen Umtriebszeit bewirtschaftet. Es sind primitiv organisierte zweischich-
tige Walder mit einer sparlich entwickelten oder vollig fehlenden Strauch-
sthicht. Das geschlossene, iiberall gleich hohe Kronendach iiberschirmt je
doch eine dichte Krautschicht. Nur wenige andere Holzarten, wie Esche, 
"erg- und Spitzahorn, Bergrlister u. a., gesellen sich heute der Buche in 
tunzel- oder Gruppenmischung bei. In welchem Mafie die Holzarten-Zu-
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sammensetzung von der Wirtschaftsmethode bedingt wird, kann vielleicht 
durch die Forstgeschichte nachgewiesen werden. Jedenfalls diirfte der Nieder-
wald, der mancherorts dem Hochwalde vorangegangen ist, durch die von 
ihm geschaffenen anderen Umweltsbedingungen zahlreichere Holzarten und 
auch Straucher aufgewiesen haben. 

Bei der soziologischen Einteilung unserer Buchenwalder folgen wir der 
von B r a u n - B l a n q u e t vorgeschlagenen Gliederung, in der er nach der 
geographischen Lage verschiedene Fageten, z. B. Fagetum gallicum, Fageium 
praealpino-jurassicum (38) ausscheidet1. Dem haben sich bereits W a 1 a & 
(270) und K 1 i k a (131) mit dem Fageium carpaiicum2 und Tii x e n (259) 
mit dem Fagetum boreoatlaniicum angeschlossen. Es bleibt jedoch noch viel 
Arbeit zu leisten, bevor die Aufstellung eines endgiiltigen Systems der euro-
paischen Buchenwalder moglich sein wird. Einen bescheidenen ortlichen Bei~ 
trag zu dieser Frage moge diese Arbeit lie fern. 

Wie alle anderen Fageten ist auch der nordatlantische Buchenwald, das 
Fagetum boreoatlaniicum, zum Fagion-Verband zu stellen, der zusammen mit 
dem Fraxino-C at pinion- Verband die Ordnung der Fagetalia bildet. Dieses 
Fagetum boreoatlaniicum zerfallt in funf selbstandige Subassoziationen: 
Fagetum dryopteridetosum, F. festucetosum silvaticae, F. luzuletosum nemo-
rosae, F. elymetosum und F . allietosum (259). Wahrend die drei erst-
genannten Subassoziationen hauptsachlich als Klirnaxgesellschaften auf sili-
katischen Gesteinen auftreten, bilden das F. elymetosum und das F. allie-
tosum haufig die Kalkklimax (261). Sie konnen jedoch anscheinend unter be-
stimmten Umstanden unterhalb der Klimaxstufe der Buchenwalder auch als 
relief- bzw. lokalklimatisch bedingte Dauergesellschaften auftreten. 

Die kalkbesiedelnden Fageten heben sich von den auf Silikatboden 
stockenden durch eine Reihe von Differentialarten ab, von denen jedoch 
nur wenige (z. B. Cephalantheta alba, Lathytus vernus u. a.) an Kalkboden 
gebunden sind. In dieser Arbeit sind eingehend nur die beiden Kalk-Fageten 
besprochen. Die drei iibrigen sind nur soweit behandelt worden, als sie in 
Beziehung zu diesen stehen. 

Die Buchen-Mischwalder werden hier, soweit sie im nw-deutschen Mittel-
gebirge auf frischen lofiiiberdeckten oder von Bodenwasser durchfeuchteten 
Kalkboden vorkommen, im Anschluli an die Fageten behandelt werden. 

1 Die Rubelsche Einteilung der Buchenwalder Europas (206) kann nicfat als 
eine befriedigende Kl&rung der soziologischen Verhaltnisse und der verwandt-
Bchafth'chen Beziehungen der verschiedenen Buchenwald- Gesellschaften gewertet 
werden, weil einerseits die einielnen Mtarbeiter nicht nach einer einheitlichen 
Methode gearbeitet haben und anderseits groie geographische Liicken geblieben 
sind, und weil endlich das fur manche Lender allzu durftige Material keine sicheren 
Schlilsse erlaubt. 

' Kulezynski spricht bereita 1927 vom Fagetum carpaticum. 
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III. Das Fagetum boreoatlanticum elymetosum 
Tx.(1934n.n.) 1937. 

Der nordatlantische grasreiche Kalkbuchenwald. 
1. P h y s i o g n o m i c u n d A s p e k t e . 

Die sonnenbestrahlten und den vorherrschenden SW- und W-Winden 
ausgesetzten Hange der Kalkberge NW-Deutschlands besiedelt die gras
reiche Subassoziation des nordatlantischen Buchenwaldes. 

Die Baumschicht dieser Waldgesellschaft wird fast ausschliefilich von 
der Buche gebildet. DaS diese Holzart hier durchaus standortsgemai ist, 
geht neben ihrer soziologischen Zugehorigkeit zu den natiirlichen Buchen-
waldern aufierdem aus ihrer Verjungungsfreudigkeit hervor: In jeder Auf-
nahme der Tabelle 2 sind Buchenkeimlinge oder Jungwuchs vorhanden. Zu 
der Buche gesellen sich stets, jedoch nur in geringen Mengen, andere Holz-
arten, wie Fraxinus, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Carpinus und 
gelegentlich auch andere. Sie sind aber im Verhaltnis zur Buche selten und 
treten vorwiegend in stammweiser Einzelmischung mit ihr auf. Von ihnen hat, 
nach ihrer Haufigkeit, nur die Esche eine grofiere Bedeutung. 

Wie bei alien anderen natiirlichen Buchenwaldern ist das Fehlen oder 
die sehr spirliche Ausbildung der Strauchschicht bezeichnend fiir das Fage
tum elymetosum. Diese Gesellschaft besteht nur aus Baum- und Krautschicht; 
auch die Moosschicht fehlt in der Regel (30; 247). Zwar kommt unter den 
Differentialarten, wie Tab. 2 zeigt, Crataegus spec, ziemlich stetig vor, aber 
immer nur mit geringer Menge, und vermag ebensowenig wie die anderen ge
legentlich auftretenden Straucher: Daphne, Lonicera xylosteum, Cornus san-
guinea, Rosa- und Rubus-Arten, das Waldbild der im Optimum stehenden 
Gesellschaft wesentlich zu bestimmen. Vielmehr ist das reichliche Auftreten 
von Strauchern, abgesehen natiiilich von den jungen Vertretern der Baum
schicht, in alteren gelichteten Bestanden stets ein Zeichen fiir die beginnende 
Durchdringung mit dem primelreichen Eichen-Hainbuchen-Wald (Querceto-
Carp'metum primuletosum), vgl. S. 30 ff. 

Durch die Krautschicht, in der Graser, wie Elymus europaeus, Melica 
uniiora, Brachypodium silvaticum, Dactylis glomerata, Dactylis Ascher-
soniana, Deschampsia caespitosa, Poa nemoralis u. a., vorherrschen, erhalt 
das Fagetum elymetosum sein bezeichnendes Aussehen. welches zu dem deut-
schen Namen „grasreicher Kalkbuchenwald'* gefiihrt hat, wahrend fiir die 
Wissenschaftliche Benennung die stete Graminee Elymus europaeus heran-
gezogen wurde. 

Die Arten der IGrautschicht uberdauern die ungiinstigen Wintermonate, 
indem sie ihre Knospen dem Schutze abgestorbener Blatter und der Uubstreu 
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anvertrauen oder sich unter die Erdoberflache zuriickziehen. Darum zeigt der 
Wald in dieser Jahreszeit — wie alle Buchenwalder — unter den kahlen 
Baumen eine eintonige fahlbraune Streudecke, soweit nicht der Wind die 
toten Blatter fortgeblasen und den von weifien Kalksteinen durchsetzten grau-
schwarzen Boden entblofit hat. 

Wenn aber eine Schneedecke den Boden verhullt, ragen aus ihr nur noch 
wenige diine Fruchtstande und Blattskelette der Waldgerste, der Vogel-
nestorchis und anderer hervor, die auch dann noch den grasreichen Buchen-
wald als solchen erkennen lassen. 

Ende Marz, bei giinstigem Wetter schon friiher, wenn einige warmere 
T'age den beginnenden Friihling ankiindigen, regt sich, lange bevor die grauen 
Buchen ihr zartgrunes neues Kleid anlegen, das aus der Winterruhe erwachte 
Leben in der Krautschicht. Die Leberblumchen, dem bald Bingelkraut, Ane
mone, Sauerklee und andere folgen, heben ihre Kopfe aus der schiitzenden 
Humusdecke hervor und leiten mit ihren bescheidenen blauen und weifien 
Bliiten die Entwicklung der Bodenschicht ein. Bald jedoch sind die zahl-
reichen Graser soweit emporgeschossen, daS sie mit dem Bingelkraut, dem 
Waldmeister, der Goldnessel und anderen eine grime Decke bilden. 

Anfang Mai werden die Buchen griin. Die dann erscheinenden weifien 
und goldgelben Bliiten des Waldmeisters und der Goldnessel gehen fast vol-
lig unter in dem uppigen Griin der Graser. Alle niedrigen Krauter verschwin-
den schliefilich unter ihren hochaufschiefienden Halmen, die nunmehr bis tief 
in den Herbst hinein das Waldbild beherrschen und sich zu wahren Wiesen 
zusammenschliefien. Vor allem zeigt das einbliitige Perlgras eine ausgespro-
chene Neigung zur Herdenbildung und breitet sich darum haufig in reinen 
Rasen aus. An lichten Stellen herrscht die Waldgerste zuweilen so stark vor, 
dafi sie fast an ein Getreidefeld erinnert. 

Bei vollstandiger Entwicklung ist die Krautschicht meist vollkommen 
geschlossen, so dafi der Waldboden nur wenige unbewachsene Stellen auf-
weist. Ihr Deckungsgrad schwankt zwischen 80 und 100 %. 

2. G e s e l l s c h a f t s t a b e l l e . 

Zur Fassung der Gesellschaft wurden die Vegetationsaufnahmen aus dem 
ganzen nw-deutschen Verbreitungsareal, getrennt nach den verschiedenen 
Klimagebieten, in Tab. 2 zusammengefafit. Von den Begleitpflanzen sind die-
jenigen, die weniger als viermal auftreten, aus der Tabelle fortgelassen und 
hier aufgefuhrt: 

Pranus spinosa (Aufn. 2, 3, 28); Fragaria viridis (5, 8, 11); Majanthemum 
bifolium (5, 21, 27); Corylus avellana (16, 17, 21); Polygonatum officinale (16, 
18, 20); Veronica chamaedrys (25, 29, 32). 
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Sambucus racemosa (Aufn. 4, 30); Hypnum cupressiforme (5, 27); Carex 
diversicolor (7, 34); Eurhynchium Stokesii (15, 21); Viburnum opulus (21, 28); 
Sorbus torminalis (26, 30). 

Ilex aquifolium (Aufn. 1), Cephalanthera rubra (6), Platanthera chlorantha (6), 
Galeopsis tetrahit (9), Hieracium levigatum (10), Ajuga reptans (15), Chrysan
themum corymbosum (16), Viola hirta (19), Monotropa hypopitys (26), Inula 
squarrosa (27), Carex pallescens (32), Plagiothecium denticulatum (32), Agrostis 
capillaris (35), Eupteris aquilina (35), Dryopteris Linnaeana (35), Carex piluli-
fera (36), Pyrola rotundifolia (36). 

Die Fundorte der einzelnen Aufnahmen sind folgende: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tag 
d. Aufn. 

29. 7.31 
14. 7.34 
18. 5.33 
19. 9.33 

O r t 

1. W Variante 
so Wassermuhle, Rulle, Garthauserreihe 
Spannbrink (w Teutoburger Wald) 
Kleiner Freeden (w Teutoburger Wald) 
Scholl-Egge (w Teutoburger Wald) 

Kreis 

Osnabriick 
Iburg 
Iburg 
Iburg 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16 

17. 

18. 
19. 
20. 

21, 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28, 
29. 
30. 
31 
*J2> 

33. 
34. 
35 
36 

15. 
6. 

29. 
. 3. 

22. 
6. 
4. 

24. 
30. 

. 29. 

. 17. 

24. 

. 5. 

8.35 
6.34 
9.34 
6.34 

o.o4 
6.34 
9.34 
7.34 
9.34 

9.35 
9.35 

9.35 

9.34 
. 12.10.35 
. 19. 

30. 
5. 

9.35 

9.35 
9.34 

12.10.35 
4. 
5. 
6. 

. 15. 
1. 

. 9. 

. 30. 

. 24. 

. 19. 

. 21. 
• d.u. 

. 20. 
• 30. 

8.35 
8.35 
8.35 

8.35 
6.34 
6.34 
5.34 
5.34 
5.34 
8.34 
5.34 
7.31 
5.34 

2. Typische Variante 
Thiisterberg 6 Eggersen 
Ith sw Wallensen 
Deister (Bielstein) n Springe 
Ith no Hunzen 
Sieben Berge, Weg Sack-Eberholzen 
NW-Osterwald (Raherberg) 
Ith nw Lauenstein 
Ith no Harderode 
Schweineberg bei Hameln 
Limberg 

3. 0 Variante 
Sieben Kopfe (Barenkopf) bei Othfresen 
Harliberg bei Vienenburg, Abt. 56, Klosterforst 

Goslar 
Harliberg bei Vienenburg, Abt. 50, Klosterforst 

Goslar 
Sieben Berge (Horzen) 
Dohren Berg, Abt. 63, Forst Liebenburg 
Harliberg bei Vienenburg, Abt. 55, Klosterforst 

Goslar 
Abt. 55, Forst Liebenburg n Othfresen 
Gerzer Schlag w Alfeld 
Abt. 56, Forst Liebenburg n Othfresen 
Buchenwald nw Hahausen 
Fiseherkopfe bei Hahndorf, Abt. 15 
Fischerkopfe bei Hahndorf, Abt. 19 

4. Hdhen-Variante 
Thiisterberg 6 Eggersen 
Sehanzenkopf (N-Ith) 
Osterwald (Barenburg im Klosterforst) 
Saubrink (N-Ith) 
Ith w Lauenstein 
Katzenbrink (Ith bei Lauenstein) 
Ith s Koppenbriigge 
Thiisterberg o Salzhemmendorf 
Osterwald (Kaiserblick) 
Ith so Koppenbriigge 

Hameln 
Holzminden 
Springe 
Hameln 
Gronau 
Springe 
Holzminden 
Holzminden 
Hameln 
Springe 

Goslar 

Goslar 

Goslar 
Gronau 
Goslar 

Goslar 
Goslar 
Alfeld 
Goslar 
Gandersheim 
Goslar 
Goslar 

Hameln 
Hameln 
Springe 
Hameln 
Holzminden 
Hameln 
Hameln 
Hameln 
Springe 
Hameln 
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Alle Angaben iiber Exposition, Neigungswinkel, Hohe u. NN, Gestein 
und Bodentiefe, iiber Hohe, Alter und Schlufigrad der Baumschicht, 
Deckungsgrad der Krautschicht und Grofle der untersuchten Probeflachen 
sind im Kopfteil der Tabelle vereinigt. 

Fiir die Bezeichnung der Gesteinsarten wurden dabei. wie auch in alien 
anderen Tabellen, die folgenden Abkiirzungen verwendet: 

co Planer der Oberen Kreide \ jr • i 
we Wealdensandstein mit Kalkbanken J 

jw t Kimmeridge \ 0 b e r e r J u r a 

jwx Korallenoolith J 
km Steinmergelkeuper 
mo Oberer Muschelkalk 
mm Mittlerer Muschelkalk 
mu Unterer Muschelkalk 
so Obersier Buntsandstein 

Trias 

CaC03 

/o 
88—97 

Oberflachlich 
gering, in der 
Tiefe mehr 

ca 50 
ca 51 

10—30 
bis 98 
ca 45 
ca 57 
Nicht 

unbetrachtlich 

MgC03 

/o 
ca 1 

— 

— 

ca 45 
10—20 
ca 1 
ca 23 
ca 22 

— 

Die Arten der Tabelle wurden in acht Gruppen aufgeteilt: 
1. Charakter und Fagion-Verbandscharakterarten; 
2. Differentialarten gegeniiber den ubrigen nw-deutschen Fageten; 
3. Differentialarten der 6 Variante; 
4. Differentialarten der Hohen-Variante; 
5. Differentialarten der flachgriindigen Sub-Varianten; 
6. Fraxino-Carpinion-Verbands-Charakterarten; 
7. Ordnungscharakterarten der Fagetalia; 
8. Begleiter. 

Durch diese Gliederung der Tabelle erhalt man einen klaren Uberblick 
iiber die charakteristische Artenkombination und gleichzeitig Aufschlufi uber 
die systematise!* Stellung und die verwandtschaftlichen Beziehungen der Ge-
sellschaft. Innerhalb der einzelnen Gruppen erfolgte die Anordnung nach 
der Stetigkeit. 

Von den C h a r a k t e r - und Verbandscharakterarten zeichnen sich 
Fagus, Melica uniflora, Asperula. Elymus und Mercurialis durch regel-
mafiiges Vorkommen aus. Von den ubrigen zeigen nur Cephalanthera 
alba und Festuca silvatica eine grofiere Stetigkeit, wahrend Neottia 
nidus avis, Sanicula europaea, Cardamine bulbifera und Helleborine 
microphylla schon recht selten sind. Festuca silvatica findet ihr Opti
mum in hoheren Gebirgslagen und verrat daher, ebenso wie Polygonatum 
verticillatum u. a., deutlich den montanen Charakter der Hohenvariante des 
Fagetum elymetosum. Eine Reihe von Fagion-Arten, Fagus, Melica uniflora, 
Asperula, Elymus, Mercurialis, Festuca silvatica, Neottia und Sanicula kon-
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nen auch mehr oder weniger regelmafiig in einigen Querceto-Carpineten auf-
treten. Die meisten von ihnen sind dort als iibergreifende Verbandscharakter-
arten des Fagion zu werten. Die Buche selbst diirfte diese Rolle unter natur-
lichen Verhaltnissen in grofierer Menge nur im Querceto-Carpinetum elyme-
tosum, Qu.-C. dryopteridetosum und Qu.-C. primuletosum spielen. In an-
deren Eichen-Hainbuchenwaldern, selbst in der buchenreichen Variante des 
Qu.-C. stachyetosum (T ii x e n 259), tritt sie mit geringerem Anteil auf. In 
den Buchen-Mischwaldern ist sie vielerorts durch WirtschaftsmaEnahmen zur 
Reinherrschaft gelangt, und dariiber hinaus durch die gleichen Ursachen in 
eme Reihe von urspriinglich buchenarmen Waldgesellschaften eingedrungen. 
Dadurch ist ihr diagnostischer Wert als Fagion-Verbandscharakterart erheb-
lich herabgemindert. Regionale Vergleiche (Tiixen und Mitarbeiter, noch un~ 
veroffentlicht) haben jedoch fiir sie wie fur die anderen genannten Arten er-
geben, da i sie ihre optimalen Wuchsbedingungen so wie ihr haufigstes Auf-
treten zweifellos in den natiirlichen Buchenwaldern findet und mindestens als 
holde Charakterart des Fagion-Verbandes aufgefafit werden mufi. 

Neben den fiir das Fagetum elymetosum charakteristischen Orchideen, wie 
Cephalanthera alba und Helleborine microphylla kommen noch andere vor, 
wie Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Orchis masculus und 
Platanthera chlorantha. Sie sind aber zu selten, urn zur weiteren Charakteri-
sierung der Gesellschaft beizutragen. 

Von den ubrigen im Gebiete vorhandenen Fageten (259) unterscheidet 
sich der grasreiche Kalkbuchen-Wald durch sieben D i f f e r e n t i a l a r t e n , 
worunter neben sechs hemikryptophytischen Gramineen und Krautern (Bra-
chypodium silvaticum, Dactylis glomerata, Dactylis Aschersoniana, De-
schampsia caespitosa, Vicia sepium und Lathyrus vernus) auch der Strauch 
Crataegus spec, fallt. 

Die F r a x i n o - C a r p i n i o n - V e r b a n d s charakterarten sind im 
Fagetum elymetosum zwar in ziemlich poller Zahl vorhanden, aber sie haben 
meist geringe Stetigkeit und diejenigen, welche regelmaSiger vorkommen. wie 
Fraxinus, Campanula trachelium und Galium silvaticum, nur geringe Menge. 
Eine Ausnahme macht nur Brachypodium silvaticum, das im Fagetum ely-
n*etosum als Differentialart gegeniiber den anderen nordatlantischen Fageten 
auf tritt und hier nicht nur hohe Stetigkeit, soridern manchmal auch betracht-
hche Mengen erreicht. 

Von den zahlreichen F a g e t a 1 i a-Ordnungscharakterarten haben Viola 
silvestris, Poa nemoralis, Lamium galeobdolon, Daphne, Carex silvatica, Ane
mone nemorosa, Phyteuma spicatum, Cicerbita und Milium hohe Stetigkeit. 
Einige Ordnungscharakterarten. wie Lathyrus vernus. Pulmonaria officinal.s 
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var. immaculata, Acer platanoides, sind zugleich Subassoziations- oder Vari-
antendifferentialarten (s. u.) und daher in der Tabelle in diesen Gruppen 
untergebracht. 

Die wenigen B e g 1 e i t e r sind durchaus geringstet. Nur Hedera (mit 
reduzierter Vitalitat) und Fragaria vesca finden sich einigermaien regelmaSig 
in diesem Buchenwalde. Bemerkenswert ist das Auftreten von mehr oder 
weniger ausgesprochen azidiphilen Arten (Saurezeigern), wie Luzula nemo-
rosa, Polytrichum attenuatum, Dicranum scoparium und anderen, die ihr 
Schwergewicht in der Hohenvariante (s. u.) des Fagetum elymetosum haben. 
Das Vorkommen dieser Arten ist ein Hinweis dafiir, daS trotz des hoch-
anstehenden Kalksteins auf s- und w-exponierten Hangen eine oberflachliche 
Bodenversauerung stattfinden kann, wofiir spater weitere Belege beigebracht 
werden. 

3. V a r i a n t e n u n d S u b v a r i a n t e n . 

Wenn auch die meisten Fagion-Verbandscharakterarten und die Subasso-
ziations-Differentialarten in der Gesellschaftstabelle ziemlich regelmaSig 
vorhanden sind, so tritt doch das Fagetum elymetosum in den verschiedenen 
Klimagebieten NW-Deutschlands in vier durch besondere Differentialarten 
unterschiedenen V a r i a n t e n auf. 

In den w e s t l i c h e n Auslaufern der nw-deutschen Mittelgebirge, im 
Teutoburger Wald und Osnabriicker Hiigelland, finden sich an wenigen 
Stellen an den steilen s- und w-exponierten Hangen und auch auf einzelnen 
flachen Kuppen artenarme Buchenwilder, deren Krautschicht von Melica uni-
flora beherrscht wird. (Aufn. 1—4 der Tab. 2.) Erst beim Vergleich mit den 
ostlicher vorkommenden typischen Bestanden des grasreichen Kalkbuchen-
waldes vermag man diese Buchenbestande als nach W ausklingendes Fagetum 
elymetosum zu erkennen. Sowohl die Artenkombination (neben vier Cha-
rakterarten im Mittel drei Differentialarten) als auch die mit dem Fagetum 
elymetosum des 6 Gebietes (Siidhannover) libereinstimmenden Himmelslagen 
stutzen diese Auffassung. 

In den mittleren Hb'henlagen des Weser- und Leine-Berglandes (mit Aus-
nahme von gewissen Trockengebieten, z. B. Sieben Berge bei Alfeld) ist der 
T y p u s des grasreichen Kalkbuchenwaldes mit zahlreichen Fagion- und 
Differentialarten weit verbreitet. 

O davon, in dem trockeneren n Harzer Vorland, wird die Artenliste der 
Gesellschaft um eine Reihe von Arten reicher. Diese sind als Differential
arten der trockeneren 6 Variante in der dritten Gruppe der Tabelle zusammen-
gestellt. Bemerkenswert ist, dafi von den sechs Arten dieser Gruppe nicht 
weniger als drei (Acer pseudoplatanus, Stellaria holostea und Carpinus), regi-



onal betrachtet, fur den Fraxino-Carpinion-Verband charakteristisch sind. 
Aus den mittleren Gruppenartenzahlen (Tab. 3) ist tatsachlich zu ersehen, 
v/ie die Carpinion-Arten in dieser Variante zugenommen, die Fagion-Arten 
dagegen abgenommen haben. Noch klarer geht diese Erscheinung aus den 
Zahlen des „systematischen Gruppenwertes*' hervor (s. Tab. 4) . 

Die Kalkgesteine, in erster Linie der durch seinen hohen Dolomitgehalt 
schwer verwitternde Korallenoolith (Oberer Jura), erheben sich im s Han
nover nicht selten bis iiber 300—400 m. Allein schon ein Vergleich mit 
der unteren Hdhengrenze der klimabedingten Buchenwalder im Harz (ty-
pische Fagetum-Aufnahmen stammen hier bereits \on 250 m u. NN) berech-
tigt zu der Vermutung, daE die Klimaverhaltnisse der Rucken dieser Kalk-
berge andere sein mlissen als diejenigen der BergfiiEe und der umgebenden 
Ebene. Als Ausdruck dafiir besitzt das Fagetum elymetosum in hoheren 
Lagen tatsachlich eine Reihe von Arten, welche teils Differentialarten von 
Harzer Fageten (Fagetum luzuletosum nemorosae und F. festucetosum sil-

vaticae; vgl. S. 93 und S. 89) und teils typische Gebirgspflanzen, z. B. Poly-
gonatum verticillatum, sind. Durch Festuca silvatica, Mnium hornum (Diffe
rentialarten des Fagetum festucetosum), Luzula nemorosa, Polytrichum atte-
nuatum, Calamagrostis arundinacea (Differentialarten des Fagetum luzule
tosum), Polygonatum verticillatum, Dicranum scoparium und Luzula sil
vatica, also acht Arten, von denen fiinf mit groEerer Stetigkeit gute Diffe
rentialarten sind, unterscheidet sich diese H o h e n v a r i a n t e von cfen iibri-
gen Varianten des Fagetum elymetosum. 

Abgesehen von der verarmten w Variante im Osnabriicker Gebiet gibt 
es innerhalb des Fagetum elymetosum also drei weitere durch dif ferenzierende 
Arten gut getrennte V a r i a n t e n . Fur die Abtrennung von Subassoziationen 
mnerhalb einer Assoziation geniigt im allgemeinen eine so groEe Zahl von 
Differentialarten (6 und 5), wie sie die einzelnen Varianten besitzen, voll-
kommen, und es ware deshalb zu uberlegen, ob das Fagetum elymetosum nur 
als Untergesellschaft des nordatlantischen Buchenwaldes oder aber als eine 
eigene, selbstandige Assoziation aufgefaEt werden konnte. Hiervon muE je-
doch abgesehen werden, denn auEer Cephalanthera alba, die nicht besonders 
charakteristisch ist, kommt in der gesamten Artenliste der Gesellschaft keine 
einzige Art vor, welche als Charakterart betrachtet werden konnte. Daher ist 
den verschiedenen Ausbildungsformen des Fagetum elymetosum nur der 
systematische Rang von Varianten (geographische und Hohenrassen) zu-
zuerkennen. 

Die auf flachgriindigen Boden stockenden Bestande des grasreichen Kalk-
buchenwaldes unterscheiden sich von denen auf tiefgriindigeren Boden durch 
Primula veris, Carex digitata, Convallaria majalis, Melica nutans, Vincetoxi-



cum officinale, Cornus sanguinea und Quercus sessiliflora. Durch diese Arten 
wird es moglich, die einzelnen Varianten des Fagetum elymetosum jeweils in 
f 1 a c h - und t i e f g r u n d i g e S u b v a r i a n t e n aufzuteilen. Die flach-
griindige Subvariante der trockenen Variante weist die meisten Dif ferential-
arten auf, indem Melica nutans, Cornus sanguinea und Quercus sessili flora 
hier ihr Hauptgewicht haben. 

4. A r t e n z a h l . 
Urn die normale charakteristische Artenkombination im Gelande zu finden, 

sind Probeflachen von 200 m2 ausreichend. 
Die m i t t l e r e A r t e n z a h l pro Aufnahme des Fagetum elymetosum 

schwankt im allgemeinen zwischen 31 und 33 (Mittel aus 36 Aufnahmen). 
Nur die fragmentarische w Variante (1) weicht auch in dieser Hinsicht stark 
von den iibrigen ab und erreicht nur 17 Arten (Mittel aus 4 Aufnahmen). 
Starker jedoch sind die Schwankungen der Artenzahlen innerhalb der ver-
schiedenen in der Tab. 2 ausgeschiedenen Gruppen, wie die folgende Uber-
sicht zeigt: 

T a b . 3. M i t t l e r e A r t e n z a h l e n d e s F a g e t u m e l y m e t o s u m . 

Variante: l.wVar. 2.Typus 3.oVar. 4.Hohenvar. 

Fagion 4 6 5 6 
Fraxino-Carpinion 1 4 6 3 
Fagetalia 5 9 11 7 
Diff.-Arten Fagetum elymetosum . 3 6 6 4 
Mittlere Gesamtartenzahl . . . . 17 31 33 31 

5. S y s t e m a t i s c h e S t e l l u n g . 
Bei oberflachlicher Betirachtung konnte man aus den absoluten Arten

zahlen der verschiedenen Varianten des Fagetum elymetosum (vgl. Tab. 3) 
zu dem Eindruck gelangen, dafi nur die Varianten 1, 2 und 4 wegen des 
Uberwiegens der Fagion-Arten dem Fagion-Verband angehoren, und dafi 
Variante 3, worin die Fraxino-Carpinion-Arten zahlenmafiig die Uberhand 
haben, zu letzterem Verbande zu stellen ware. 

Em Blick auf die Gesamttabelle 2 konnte diese Vermutung fur die Ge-
sellschaft noch verstarken, denn es stehen hier nicht wemger als zwanzig 
F r a x i n o - C a r p i n i o n - A r t e n nur zwolf F a g i o n - A r t e n gegeniiber. 

Es ware jedoch falsch, auf diese Weise die Entscheidung iiber die syste
matische Stellung der Gesellschaft zu fallen, weil dabei die S t e t i g k e i t 
der einzelnen Arten, diese fur systematisch-soziologische Fragen so wichtige 
GroEe, nicht berucksichtigt ware. 

Diese ist als bedeutender Faktor in den „systematischen Gruppenwert** 
eingegangen, unter welchem T u x e n und E 11 e n b e r g (262) das Produkt 
aus der mittleren Artenzahl einer Gruppe und der mittleren Stetigkeit der 



Arten dieser Gruppe verstehen. Um Gruppenwerte aus verschiedenen Tabellen 
untereinander vergleichbar zu machen, werden sie jeweils auf die mittlere 
Gesamtartenzahl der Tabelle bezogen. Zur einfachen Berechnung des „syste-
niatischen Gruppenwertes" aus einer soziologischen Tabelle geben genannte 
Autoren folgende Formel: 

D = S J ! J _ > M _ 

, *, s . * s _ *, E i ^ l - „„ W „ P P , s , a , 
Summe der Einzelvorkommen aller Arten in der Tabelle, z die Zahl der zur 
Gruppe gehorigen Arten und n die Zahl der zur Tabelle vereinigten Auf-
nahmen bedeutet. 

Mit dieser hier erstmalig praktisch angewandten Formel, fur deren Ab-
leitung und nahere Begriindung auf die Originalarbeit verwiesen werden mufi, 
wird es moglich, den tatsachlichen Anteil der einzelnen, in Hinblick auf die 
Systematik wichtigen Artengruppen (Fagion, Fraxino-Carpinion usw.) besser 
zu erfassen, als wenn man nur die absoluten oder mittleren Artenzahlen dieser 
Gruppen einander gegenuberstellen wiirde. Nach der obigen Formel ergeben 
sich fiir das Fagetum elymetosum und fur seine einzelnen Varianten folgende 
Werte: 

T ab . 4. 
S y s t e m a t i s c h e G r u p p e n w e r t e d e s F a g e t u m e l y m e t o s u m 

u n d s e i n e r 4 V a r i a n t e n . 

Fraxlno- Fagion: 
Fagion n . . " Fagetalia Fraxino-

Carpmion 9 Carpinion 

Fagetum elymetosum 
(Gesamt) 12,9 4,4 13,0 2,9 

w Variante 18,3 2,3 14,9 8,0 
Typus 11,0 4,3 11,3 2,6 
0 Variante 9,8 8,5 15,0 1,2 
Hohen-Variante 12,5 2,5 10,8 5,0 

Diese Zahlen zeigen, dafi jede Variante fiir sich und damit die gauze 
Gesellschaft dem Fagion-Verband unterzuordnen ist, da der Gruppenwert des 
Fagion fast dreimal so hoch ist als der des Fraxino-Carpinion. Die westliche 
Variante, welche eine Degenerations form des typischen Fagetum elymetosum 
darstellt, hat das giinstigste Verhaltnis von Fagion- zu Fraxino-Carpinion-
Arten. Im typischen Fagetum elymetosum hat der Gruppenwert der Fagion-
Arten immerhk noch ein fast dreifaches Ubergewicht uber den der Fraxino-
^*arpinion-Arten. Wesentlich ungunstiger wird das Verhaltnis jedoch m der 
ostlichen trockenen Variante der Gesellschaft. wo Fagion- und Fraxino- Car-
pinion-Werte sich ungefahr die Wage halten. Die Hohenvariante hat er-
^artungsgemal ein sehr giinstiges Verhaltnis von Fagion- zu Fraxino-Car-
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pinion-Arten, indem der Gruppenwert der ersteren ein fiinffaches Ubergewicht 
aufweist. Mit zunehmender Hohe iiber NN werden die Umweltsbedingungen 
fur den Fraxino-Carpinion-Verband immer ungiinstiger und seine Charakter-
arien treten, vor allem auf den s- und w-exponierten Hangen, an Zahl zu-
ruck (vgl. S. 38 ff.). 

Zum Vergleich sei erwahnt, daS das Fagctum festucetosum, welches seine 
HauptverLreitung innerhalb NW-Deutschlands in ahnlichen Hohenlagen des 
Harzes besitzt, ein ahnliches Verhaltnis der Gruppenwerte der Fagion- und 
Fraxino-Carpinion-Arten zeigt: 7,1 : 1,5:= 4,7.* 

6. V e r b r e i t u n g . 

Das Fagetum boreoatlanticum elymetosum ist eine Kalkboden besiedelnde 
nw-europaische Waldgesellschaft, die bis nach Mitteleuropa hinein vorstbfit. 
Da viele Gebiete noch einer eingehenden soziologischen Untersuchung harren, 
und auch in der Literatur unser Buchenwald bisher kaum als solcher erkannt 
und ausgeschieden wurde2, kann aufierhalb des nw-deutschen Mittelgebirges 
erst von nur wenigen Orten sein Vorkommen einwandfrei angegeben werden. 

Die Kreideablagerungen der Insel Riigen sind wohl die nordlichsten 
Standorte fiir das Fagetum elymetosum in D e u t s c h l a n d , wie aus einem 
Teil der 60—140 m ii. NN liegenden Aufnahmen von H a r t m a n n s 
„Kreide fagetum" (93) hervorgeht. Neben einigen Gesellschafts-Differential-
arten, wie Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa und Vicia sepium und 
einigen Differentialarten der trockenen Variante, Stellaria holostea, Anemone 
hepatica und Pulmonaria officinalis.besitzt dieser Kalkbuchenwald auf Riigen 
bezeichnenderweise auch noch die Differentialarten unserer Hohenvariante 
Festuca silvatica und Polytrichum attenuatum. Auch hierin darf ein Hinweis 
auf die Depression der Hdhenstufen der Vegetation von S nach N innerhalb 
Mitteleuropas erblickt werden. Das H a r t m a n n s c h e „Moranen fagetum** 
jedoch gehort nicht hierher, ist uberhaupt keine einheitliche Fagion-, sondern 
z. T . eine Fraxino-Carpinion-Gesellschaft, die als baltische Variante des 
Querceto-Carpinetum elymetosum betrachtet werden mufi (vgl. S. 120). 

Auf dem 6 von Vienenburg, woher unsere ostlichsten Aufnahmeflachen 
stammen, gelegenen regenarmen Fallstein hat L i b b e r t (149) einen kalk-
bedingten Buchenwald (230—280 m ii. NN) festgestellt, der vielleicht als 
fragmentarische trockene Variante des Fagetum elymetosum mit sehr starkem 
F raxino-Carpinion-Einschlag auf gefafit werden kann. Dadurch wird die Rich-
tigkeit unserer Auffassung, dafi das Fagetum elymetosum unter trockenerem 

1 Heir Dr. Tuxen stellte mir freundlichst seine Tabelle vom Fagetum festu-
eetosum (17 Aufn.) fiir diese Berechnungen zur Verfiigung. 

2 Vgl. jedoch Kuhn (141). 
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Klima vom Eichen-Hainbuchen-Wald abgelost wird, bestatigt. Das sehr 
trockene Grabfeld zwischen Main und Werra ist nach M e u s e 1 (170) ein 
uberhaupt buchenfreies Gebiet. Das Fagetum elymetosum scheint hier vollig 
von dem Querceto-Carpineium primuleiosum ersetzt zu sein. 

Die Kalkberge so Gottingen und des s Harzvorlandes tragen iiber 200 
Meter auf S-SO-Hangen nach H a r t m a n n (93) Kalkfageten, welche mit 
dem Fagetum elymetosum identisch sind. Sie weisen aufier Dactylis Ascher-
soniana alle Differentialarten der Gesellschaft und gleichfalls die Dif ferential
arten ihrer trockenen Variante auf. 

Aus dem oberen Werratal, dem Hennebergisch-Frankischen Muschelkalk-
gebiet und ebenso von den Kalkbergen um Themar in Thuringen liegen von 
K a i s e r (121; 122; 123) Angaben iiber Buchenwalder („Elymus euro-
paeus-Assoziation") vor, aus denen zu entnehmen ist, daE auch hier das 
Fagetum elymetosum vorkommen durfte. 

Nach dem SO hin lafit sich das Fagetum elymetosum bis ins xerotherme 
Gebiet Bohmens verfolgen. Hier hat K 1 i k a (129) einen von ihm als „Fage-
tum calcareum bohemicum" bezeichneten Kalkbuchenwald festgestellt, der 
unserem Fagetum, vor allem seiner trockenen Variante, sehr nahe kommt. 

Auch aus dem w und sw Deutschland sind mehrere Angaben iiber das 
Vorkommen vom Fagetum elymetosum bekannt geworden: Die fragmen-
tarische Aufnahme eines Kalkbuchenwaldes von K ii m m e 1 (140) aus der 
Umgebung von Dusseldorf ist vielleicht zum Fagetum elymetosum zu stellen 
und wurde dann durch das Vorhandensein von Festuca silvatica und Luzula 
nemorosa die grofite Verwandtschaft mit der Hbhenvariante unserer Gesell-
schaft besitzen. 

Im Landkreis Aachen wurde von S c h w i c k e r a t h (220; 221) ein 
ttFagetum calcareum'* beschrieben (260—490 m ii. NN) , von dem verschie-
dene Aufnahmen die Dif ferentialarten des Fagetum elymetosum enthalten 
und auch nach ihrer weiteren Artenkombination zweifellos zu diesem zu stel-
len sind. 

Das „Fagetum carpinetosurn" O b e r d o r f e r s (183) aus dem Kraich-
gau bei Karlsruhe i. B. ist ein Buchenwald auf kalkhaltigem Lofi (etwa 230 
bis 250 m ii. NN auf SW-, W-, NW- und NO-Hangen) mit Lathyrus 
vermis und anderen Dif ferentialarten des Fagetum elymetosum. Ebenfalls sind 
restuca silvatica und andere Dif ferentialarten der Hohenvariante unseres Fa-
Eetum vorhanden, so dafi auch hier ein Anklang an diese unverkennbar ist. 

Der von G r a d m a n n (91) in der Schwabischen Alb in Hb'hen von 
oOO—870 m beschriebene „Hauptbuchenwald" steht in seiner Artenkombina
tion dem Fagetum elymetosum sehr nahe (Differentialarten: Lathyrus vernus, 
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Vicia sepium u. a.). Durch Acer pseudoplatanus, Acer platanoides und Car-
pinus lehnt sich dieser Hauptbuchenwald an unsere trockene, und durch Poly-
gonatum verticillatum an unsere Hohenvariante an. 

Das „Fagetum calcareum (typicum) ** von F a b e r (78) aus dem Schwa-
bisch-Frankischen Stufenland und der Schwabischen Alb stimmt durch Cra
taegus, Vicia sepium, Dactylis glomeraia, Lathyrus vernus und Brachypodium 
silvaticum sehr gut mit dem Fagetum elymetosum uberein. Das Auftreten von 
Polygonatum verticillatum darf als Hinweis fur das Vorkommen der Hohen
variante unseres Fagetum gelten. 

Ebenso ist das K u h n s c h e „Elymus~europaeus-Fagetum" (141) des 
Neckargebietes der Schwabischen Alb (760—990 m ii. NN auf schwach-
geneigten SW- bis W-, jedoch auch auf O- bis N-Expositionen) unserem 
Fagetum gleichzusetzen. Es weist neben den Dif ferentialarten Crataegus spec, 
Vicia sepium, Lathyrus vernus, Deschampsia caespitosa u. a. noch einige 
Zeiger unserer trockenen Variante, wie Acer pseudoplatanus, A. platanoides 
und Pulmonaria officinalis auf. Aulerdem besitzen einige seiner Aufnahmen 
Polygonatum verticillatum und Luzula nemorosa, welche unsere Hohen
variante charakterisieren. 

Aus der Nahe von Tuttlingen in Wurttemberg hat H a r t m a n n (93) 
Kalkbuchenwald-Aufnahmen (700—820 m ii. NN auf SO-Expositionen) 
veroffentlicht, die der trockenen 6 Variante des F. elymetosum weitgehend 
entsprechen. Polygonatum verticillatum deutet jedoch aulserdem ihren mon-
tanen Charakter an. 

Vom Kaiserstuhl berichtet S 1 e u m e r (226) von einem „Fagetum sil-
vaticae** (345—480 m ii. NN) auf basischen Unterlagen, das nur die Diffe-
rentialarten Crataegus und Vicia sepium des Fagetum elymetosum auf weist. 
Am meisten gleicht dieser Buchenwald durch Festuca silvatica, Luzula nemo
rosa, Polytrichum attenatum u. a. der Hohenvariante des F. elymetosum. Je
doch sind auch einige Dif ferentialarten unserer trockenen Variante, wie Acer 
pseudoplatanus, Pulmonaria officinalis und Anemone hepatica, vorhanden. 

Die bisherigen Verbreitungsangaben des Fagetum elymetosum in SW-
Deutschland konnen noch durch unveroffentlichte Aufnahmen von Herra 
Dr. T ii x e n bei Waldshut (Oberrhein) (W-Hang) und aus der Nahe von 
Ulm (670 m ii. NN, S-Hang) erganzt werden. Durch das Auftreten von 
Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Anemone hepatica und Pulmonaria 
officinalis miissen diese Aufnahmen zu der trockenen 6 Variante gerechnet 
werden. 

Aulerhalb Deutschlands und Bohmens sind aus verschiedenen Gebieten 
N^-Europas einzelne Angaben iiber unser Fagetum elymetosum in der Lite-
ratur zu finden. 
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Die Buchenwalder im Kalkgebiet von Yonne und der Cote-d'Or („Asso-
ciation a Elymus europaeus et Carex digitata"), von denen C h o u a r d (55) 
erne Liste veroffentlicht hat, gehoren sehr wahrscheinlich zum Fagetum ely-
metosum. Jedoch ist die Gesellschaft wohl etwas zu weit gefafit. 

Die englische und schwedische Literatur bringt Artenlisten und auch Ta-
bellen von Buchenwaldern auf Kalkstein, die dem Fagetum elymetosum nahe-
stehen. 

In SO-England und auf den Chiltren und Cotswold Hills des mittleren 
s Englands finden sich auf Kalkgestein Buchenwalder (M o s s , R a n k i n 
and T a n s 1 e y 180; T a n s 1 e y and A d a m s o n 243; A d a m s o n 3) , 
die manche Art des Fagetum elymetosum, wie Elymus europaeus, Cephalan-
thera alba u. a., enthalten (Wa t t a n d T a n s l e y 277, Wa t t 276). Jedoch 
gewinnt man den Eindruck, dafi das Fagetum elymetosum hier, wenn iiber-
haupt, dann doch nur in fragmentarischer und abweichender Zusammen-
setzung vorhanden ist. 

In seiner Arbeit liber die Buchenwalder Skandinaviens erwahnt L i n d -
q u i s t (152) Kalkboden besiedelnde Fageten in S-Schweden, welche ver-
schiedene bezeichnende Arten, wie Elymus europaeus, Cephalanthera alba, 
Brachypodium silvaticum, Lathyrus vernus u. a., mit unserem Fagetum ely
metosum gemein haben. Die von ihm angewandte soziologische Methode steht 
jedoch nicht mit der von B r a u n - B l a n q u e t in Einklang, so dafi ein 
sicherer Nachweis des Vorkommens unseres Fagetum in diesem Gebiet nicht 
moglich ist. 

Aufier den bisher besprochenen sind noch eine Reihe von Fageten auf 
kalkhaltigem Substrat in wechselnder Hohenlage aus verschiedenen Teilen 
Europas beschrieben worden, welche jedoch nicht dem nordatlantischen gras-
reichen Kalkbuchenwald gleichzusetzen sind, z. B. die Kalkfageten des Pariser 
Beckens („Fagetum calcareum" von A l l o r g e , 11), das Fagetum prae-
alpino-jurassicum ( B r a u n - B l a n q u e t 38) des franzosischen und des 
schweizerischen Juras (M a l c u i t 165; Q u a n t i n 196), das eine sw 
Kasse in den Kalkvoralpen des s Valentinois ( de B a n n e s - P u y g i r o n 
»6) besitzt, ferner der von I f i l e r (117) erwahnte Buchen-Weifitannenwald 
(.•Association a Abies alba") auf Muschelkalk in den Vogesen, und endlich 
™e Buchenwalder der Karawanken („Fagetum silvaticae dentarietosum'\ 
A i c h i n g e r 8), der Karpathen („Fagetum carpaticum elymetosum'*, 
K l i k a 132). der Pieninen ("Fagetum carpaticum", K u l c y n s k i 143) 
und vom Jurakalk-Gebirge zwischen Krakau und Czestochowa („Fagetum 
S1lvaticae4\ K o z 1 o w s k a 137) u. a. 
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7. H o h e n s t u f e n u n d S u k z e s s i o n e n . 

Ebenso charakteristisch wie die horizontale Verbreitung unseres Fagetum 
elymetosum ist seine vertikale Begrenzung. In anderen Teilen des Areals die-
ser Gesellschaft ist darilber noch nicht genugendes Material bekannt, weshalb 
wir uns nur auf die nw-deutschen Verhaltnisse beschranken wollen. In diesem 
Gebiet zeigt sich, dafi samtliche Varianten des Fagetum elymetosum die Hohe 
von etwa 200 m u. NN im allgemeinen nicht unterschreiten. Unterhalb dieser 
Hohenstufe folgt das Querceto-Carpinetum in verschiedenen Subassoziationen 
(auf Kalk das Querceto-Carpinetum primuletosum). In der Ubergangsstufe 
vom Fagetum zum Querceto-Carpinetum sind beide Gesellschaften natiirlich 
durch gleitende Ubergange miteinander verzahnt. Es ware verfehlt, aus sol-
chen Ubergangen auf Sukzessionen zu schlieEen. 

Bevor wir diese Ubergangsstufe und ihre forstliche Bedeutung naher ins 
Auge fassen, sei zunachst das Querceto-Carpinetum primuletosum, der primel-
reiche Eichen-Hainbuchenwald, etwas eingehender beschrieben. 

AuEerhalb unseres Gebietes (149) ist diese Waldgesellschaft in mehreren 
Varianten noch im s Mitteleuropa weit verbreitet und unter verschiedenen 
Namen mehrfach beschrieben worden (77; 117; 118; 119; 128; 129; 131; 
170). Der im Vergleich mit den Fageten sehr artenreiche Primel-Eichen-
Hainbuchenwald, welcher meistens als Mittelwald bewirtschaftet, jedoch 
auch als Hochwald oder in solchen uberfuhrter Mittelwald angetroffen wird, 
hat unter einem Oberschirm von Quercus robur und sessiliflora, Fagus, Fra-
xinus, Acer pseudoplatanus und platanoides, Tilia platyphyllos und Prunus 
avium vielfach noch erne zweite Baumschicht, welche sich vorwiegend aus 
Carpinus und Acer campestre zusammensetzt, denen sich seltener Sorbus tor-
minalis, S. aucuparia, Pirus communis u. a. beigesellen (vgl. Tab. 5) . Auf 
N-Hangen ist die Buche mit betrachtlichen Mengen in diesem Eichen-Hain
buchenwald vorhanden. 

Die Strauchschicht ist, besonders in den Mittelwaldem, sehr iippig und 
artenreich. Sie setzt sich vorwiegend aus Stockausschlagen von Carpinus und 
Acer campestre, aus Corylus, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Lonicera 
xylosteum, Evonymus europaeus, Sorbus aucuparia, Ligustrum, Crataegus-, 
Rosa- und Rubus-Arten und dem Jungwuchs der Baume zusammen. 

Die besonders im Friihlingsaspekt umgemein bliitenreiche und farbenprach-
tige Krautschicht zeichnet sich ebenfalls durch einen bedeutenden Artenreich-
tum von z. T . kalkholden Krautern und Grasem aus. Auffallig ist das Fehlen 
der Fame und der sehr sparliche Mooswuchs. 

Uber die Organisation der Gesellschaft gibt Tab. 5 Aufschlufi. Durch die 
Anordnung der Arten entsprechend der Tab. des Fagetum elymetosum wer-
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den die verwandtschaftlichen Beziehungen und die systematische Stellung un-

serer Gesellschaft herausgestellt. 

AuBer den in der Tabelle aufgefiihrten Arten kommen noch vor: 
Rhamnus cathartica (Aufn. 1, 2, 15); Veronica chamaedrys (1, 10, 12); Rosa 

canina (1, 15, 16); Primus spinosa (1, 15, 16); Carex montana (2, 6,14); Campanula 
rapunculoides (2, 9, 14); Desehampsia flexuosa (2, 11, 15); Lathyrus montanus (2, 
14, 15); Aquilegia vulgaris (2, 14, 16); Luzula nemorosa (3, 4, 6); Glechoma 
hederaceum (9,10,13); Campanula persicifolia (14,15,16); Tilia platyphyllos (5, 7) 
Eurhynchium Stokesii (6, 7); Geranium robertianum (7, 10); Rubus idaeus (7, 14) 
Ropulus tremula (10, 14); Satureia vulgaris (11, 14); Bromus ramosus (12, 13), 
Pirus malus (12, 14); Stachys betonica (12, 15); Mnium horaum(l); Oxalis 
aeetosella (5); Arabis hirsuta (6); minium affine (6); Vincetoxicum officinale (6) 
Polygonum dumetorum (6); Hypericum perforatum (9); Solidago virga aurea (10) 
Rubus caesius (10); Cornus mas (11); Clematis vitalba (11); Silene nutans (14) 
Sambucus nigra (14); Bupleurum falcatum (14); Melampyrum pratense (15), 
Monotropa hypopytis (15); Astragalus glycyphyllos (15); Pirus communis (16). 

Die einzelnen Aufnahmen stammen von folgenden Orten: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

5. 8.35 
6. 8.35 

17. 9.35 
9.10.35 

17. 9.35 
21. 4.36 
26. 9 35 
1.10.35 

19. 4.36 
9.35 
9.35 
4.36 
9.35 
8.35 
8.35 
7.35 

28. 
24. 
23. 
20. 
6. 
5. 

27. 

Zwischen Seetz und Astfeld 
Meseburg bei Weddingen 
Harliberg (Oster Berge) bei Vienenburg 
Harliberg s Beuchten 
Harliberg n Abt. 55 vom Klosterforst Goslar 
Harliberg (Harliburg) bei Vienenburg 
Harliberg s Lengden 
Forst Liebenburg (Sieben Kopfe) nw Othfresen 
Forst Liebenburg n Othfresen 
Krahenberg, Abt. 31 vom Klosterforst Goslar 
Harliberg, Abt. 38 vom Klosterforst Goslar 
Harliberg bei Vienenburg 
Harliberg (Bauernwald) bei Vienenburg 
Heinberg sw Immenrode 
Siidhees sw Hahndorf 
Nordhees bei Jerstedt 

Goslar 
»> 

»> 

»> 

>> 

>» 

>> 

»» 

99 

>» 

»» 

>» 

»» 

>> 

Von den acht Charakterarten des Querceto-Carpinetum sind nur Carpinus 

und Stellaria holostea absolut stet. Ranunculus auricomus, R. ficaria, Melam

pyrum nemorosum, Primula elatior, Lathraea squamaria und Chaerophyllum 

temulum sind mehr oder weniger selten. 

Durch nicht weniger als sieben Differentialarten: Lathyrus vernus, Pri

mula veris, Dactylis Aschersoniana, Carex digita, Viola hirta, Lilium marta-

Son und Anemone ranunculoides unterscheidet sich das Querceto-Carpinetum 

primuletosum von den anderen im Gebiete vorkommenden trockenen Eichen-

Hambuchenwaldern: dem Querceto-Carpinetum typicum und dem Qu.-C. 

luzuletosum (259). Auch durch einige iibergreifende Charakterarten des 

xiiercion pubescentis-Verbandes, wie Sorbus torminalis, Chrysanthemum 
corymbosum, Ligustrum, Polygonatum officinale u. a., hebt sich der Primel-
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Eichen-Hainbuchenwald von den ubrigen Querceto-Carpineten ab. Sie sind 
jedoch bei uns zu wenig stet, als dafi sie als Differentialarten verwertet wer-
den konnten. 

Von der grofien Zahl der Verbandscharakterarten erscheinen mehrere, wie 
Brachypodium silvaticum, Geum urbanum, Evonymus, Campanula trache-
lium, Galium silvaticum, Acer pseudoplatanus, Potentilla sterilis u. a., mit 
groSer RegelmaEigkeit. 

Auch finden sich, vor allem auf N- bis O-Hangen, verschiedene Fagion-

Arten, von denen besonders Melica uniflora, Fagus, Mercurialis und Aspe-

fula nicht selten sind. 

Die Ordnungscharakterarten sind zahlreich, und nicht wenige von ihnen 
von hoher Stetigkeit. Zu ihnen gehoren noch Lalhyrus vernus, Carex digi-
tata, Lilium martagon und Anemone ranunculoides, welche gleichzeitig als 
Differentialarten gewertet und deshalb in dieser Gruppe aufgefiihrt sind. 

Unter den Begleitern finden sich viele hochstete Arten, darunter mehrere 
Baume und Straucher. 

Da sich zeigte, da6 die Bestande auf n- und o-exponierten Lagen 
durchschnittlich mehr Fagion- und weniger Fraxino-Carpinion-Arten besitzen 
als die der S- und W-Hange, wurden in der Tab. 5 die luv- und lee-
seitigen Aufnahmen von einander getrennt. 

Aufnahmeflachen von 200 qm reichen aus, um die normale charakteri-
stische Artenkombination zu erfassen. 

Die zahlreichen Verbandscharakterarten zwingen im Verein mit den Cha-
rakterarten dazu, die Gesellschaft zum Fraxino-Carpinion-Verband zu stel-
len. Dies geht jedoch noch eindeutiger, wie Tab. 6 zeigt, aus dem Verhalt-
nis der systematischen Gruppenwerte von den Fraxino-Carpinion- zu den 
Fagion-Arten hervor. 

Tab. 6. S y s t e m a t i s c h e G r u p p e n w e r t e d e s Q u e r e e t o -
C a r p i n e t u m p r i m u l e t o s u m . 

S- bis 
W-Hange 

Ge«amt-
tabelle 

Fraxino-Carpinion . . . . 
Fagion 
Fraxino-Carpinion: Fagion 

9,5 
5,6 
1,7 

11,1 
2,8 
4,0 

9,7 
3,9 

Die Werte zeigen, daS das Querceto-Carpinetum primuletosum zweifel-
los dem Fraxino-Carpinion-Verband angehort. Auf den geschiitzten Lee-
seiten ist das Verhiltois Fraxino-Carpinion : Fagion jedoch kleiner als auf 
den Luvseiten. 



Im sommerwarmen und trockenen n und s Harzvorland findet das 
Querceto-Carpinetum primuletosum innerhalb NW-Deutschlands seine grbfite 
Verbreitung und seine optimale Entwicklung, entartet jedoch nach dem 
ozeanischen W hin zu einer verarmten Variante, welche im klimafeuchten 

Osnabriicker Gebiet dem Querceto-Carpinetum typicum sehr nahe kommt 
(259). 

Bereits bei der allgemeinen Schilderung des grasreichen Kalkbuchen-
waldes wurde betont, dafi verschiedene stete, iibergreifende Fraxino-Car-
pmion-Arten die nahen Beziehungen dieses Waldes zum Querceto-Carpine
tum zeigen. Andererseits greifen, besonders auf N- und O-Expositionen, 
in das Querceto-Carpinetum primuletosum verschiedene Fagion-Arten iiber, 
was schon L i b b e r t (149) auffiel. Sehr deutlich zeigen die systematischen 
Gruppenwerte des Fagetum elymetosum (Tab. 4), dafi vor allem dessen 6 
taockene Variante einen sehr starken Fraxino-Carpinion-Einschlag besitzt, 
was dem allmahlichen regionalen, allgemeinklimatisch bedingten Ubergang 
zum Querceto-Carpinetum primuletosum entspricht. Dieses wird mit dem 
Zunehmen kontinentaler Ziige des Allgemeinklimas, besonders der Warme 
und der Trockenheit, dem atlantische Klimaeigenschaften verlangenden Fa
getum elymetosum iiberlegen. Die typische Variante des Fagetum elyme
tosum hat schon ein fast dreifaches Ubergewicht an Fagion- gegeniiber den 
Fraxino-Carpinion-Arten, wahrend in der w und der Hohen-Variante unter 
den feucht-kiihlen Klimaverhaltnissen des Osnabriicker Gebietes und der 
hoheren Erhebungen des . Mittelgebirges die Fagion-Werte ihr absolutes 
Maximum erreichen. Das Fagetum elymetosum besitzt also einerseits je 
westlicher und andererseits je hoher es vorkommt einen um so reineren Fa-
8ion«Charakter, weil es mit dem Querceto-Carpinetum primuletosum einer-
*eits von W nach O und andererseits von geringerer zu grofierer Meeres-
hohe verzahnt ist. 

Aus diesen Griinden miissen die Buchenwalder der hoheren Kalkberge 
a*s K l i m a x fageten aufgefafit werden. Unsere Aufnahmen des Fagetum 
elymetosum stammen vorwiegend aus Hohen von 220—400 m ii. NN, lie-
Sen also in der gleichen Hohenstufe wie die untere Buchenklimaxstufe des 
Harzes. 

Hier und da kommen jedoch in noch geringerer Hohe (160—200 m) 
tut entwickelte Bestlnde des Fagetum elymetosum vor, welche dann auf 
^eilhingen unterhalb der Buchenklimaxstufe als lokalklimatisch bedingte 
^ a u e r g e s e l l s c h a f t e n (34, 44) aufgefafit werden miissen. Diese 
otiifiten darm bei der durch Abtragung bedingten Abnahme der Neigungs-
^inkel mit der Zeit in das Querceto-Carpinetum primuletosum Ubergehen. 
*n diesen Fallen handelt es sich, im Gegensatz zu den vorher erwahnten 
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s t a t i o n a r e n Ubergangen in den Ubergangszonen der Fageten mit den 
Eichen-Hainbuchen-Waldern, urn g e n e t i s c h e , d. h. E n t w i c k -
l u n g s stadien diescr beiden WaldgesellscKaften. 

Es ist kaum moglich und auch wirtschaftlich nicht von Bedeutung, in 
jedem Einzelfalle zu entscheiden, ob eine regional zu deutende stationare 
Zwischenstufe oder ein genetisches Entwicklungsstadium zwischen beiden 
Gesellschaften vorliegt, umso weniger, als durch menschliche Beeinflussung 
bald die eine, bald die andere Gesellschaft begiinstigt worden ist. Z . B. 
verursacht die Begunstigung der Buche in diesen Ubergangsstadien reine, 
Fagetum elymetosum ahnliche, Buchenwalder, wahrend durch Niederwald-
wirtschaft das Querceto-Carpinetum primuletosum begiinstigt wird. 

Die Aufnahmen 4, 6 und 7 der Tab. 5 zeigen, dafi der primelreiche 
Eichen-Hainbuchenwald auf N- und O-Hangen sehr viel Buche enthalten 
kann. Reiner Buchenanbau an solchen Stellen wird unter Umstanden den 
Ersatz dieser Gesellschaft durch das Fagetum elymetosum bewirken konnen, 
anscheinend ohne den flachgrundigen Kalkverwitterungsboden zu schadigen. 
Jedoch ware es ein Irrtum, hieraus verallgemeinernd schliefien zu wollen, 
da& iiberall Buchenaufforstung ohne Schaden fur den Boden im Querceto-
Carpinetum primuletosum durchgefuhrt werden konnte. Denn aufier flach
grundigen Kalkboden besiedelt dieser Eichen-Hainbuchenwald gleichfalls 
kalkreichen Lbfi, und in solchen Fallen kann reiner Buchenanbau sich so-
wohl auf die Zusammensetzung der Krautschicht als vor allem auch auf 
den Boden ungiinstig auswirken. Auf dem N-Hang des Harliberges bei 
Vienenburg, Kreis Goslar, wachsen auf etwa 45 cm Lofi ilber Kalkstein 
dicht nebeneinander zwei Bestande (Tab. 7), der eine mit Eiche und Hain-
buche (Aufn. I) und der andere mit vorwiegend Buche in der Baumschicht 
(Aufn. I I ) , die diese Verhaltnisse beleuchten. 

Die Zahl der lichtbediirftigen Pflanzen der Krautschicht hat unter der 
Buche zugunsten der herrschenden, schattenertragenden Asperula und Me-
lica uniflora abgenommen. Jedoch haben sich einige neue bezeichnende Arten 
hinzugesellt, darunter vor allem die azidiphilen Moose Polytrichum attenu-
atum und Plagiothecium denticulatum, die fiir eine gewisse Bodendegradation 
durch die Buche sprechen. Die Bestimmungen der pH-Werle und der Satti-
gungsgrade der sorbierenden Bodenkomplexe (s. S. 63) bestatigen diese 
Vermutung. 

Wahrend die Weiterentwicklung des Fagetum elymetosum, soweit es 
unterhalb der eigentlichen Buchenklimaxstufe als lokalklimatische Dauer-
gesellschaft auftritt, zum Querceto-Carpinetum primuletosum ^ proble-
matisch ist, zeigen sich die Sukzessionsverhaltnisse der Vorstufe unseres Fa
getum viel klarer. In der sakularen Entwicklung zur Klimax, innerhalb der 
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Tab. 7. Buchenarmer und buchenreicher Bestand eines Querceto-
Carpinetum primuletosum bei Vienenburg. 

Aufnahme I II 
r'raxino-Ccupinion-ATten: 
Carpinus betulus B. 3-4 LI 

„ Str.+KIge+.l 
Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 
Evonymus europaeus 
Primula elatior 
oteliaria holostea 
Brachypodium silvaticum 
Prunus avium 
Catharinaea undulata 

Fagion-Arten : 
Fagus silvatica B. 

t, „ Str.+Klge 
Asperula odorata 
Melica uniflora 
Sanicula europaea 

Fagetalia-Arten: 
Lathyrus vernus 
Pulmonaria officinalis var. 

immaculata 
Lamium galeobdolon 
Poa nemoralis 
Viola silvestris 
Milium effusum 
Carex silvatica 

2.1 +.1 
1.1 +.1 

+ .1 +.1 
1.1 +.1 

+ .1 

+ .1 

1.2 

+.1 

2.2 
1.2 

+ .1 

+ .2 

A A 

l . l 
4 A 

3.3 

1.2 +.1 

+ .2 +.2 

1.2 1.2 
1.1 +.1 

+ .1 1.2 
+ .1 +.2 

Aufnahme 
Anemone hepatica 
Lilium martagon 
Agropyron caninum 
Acer platanoides 
Carex digitata 
Phyteuma spicatum 
Begleiter: 
Quercus robur 
Vicia sepium 
Oxalis acetosella 
Luzula pilosa 
Deschampsia caespitosa 
Majanthemum bifolium 
Tilia platyphyllos 
Acer campestre 
Lonicera xylosteum 
Crataegus spec. 
Fragaria vesca 
Hedera helix 
Polygonatum officinale 
Primula veris 
Ajuga reptans 
Corylus avellana 
Betula verrucosa 
Mnium hornum 
Polytrichum attenuatum 
Plagiothecium denticulatum 

I 
1.1 

+ .1 
1.2 

+ .1 
+ .2 

II 

+ .1 

+ .1 

3.3 +.1 
1-1 +.1 
2.2 2.2 

+ •1 +.1 
+ •1 +.1 
+ •1 +.J 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .2 
1.2 
1.2 

Zone der klimatischen Buchenwalder auf s-w-exponierten Kalkhangen (vgl. 
S. 97 ff.) kann das Querceto-Lilhospermetum, das dem Quercion pubescenlis-
sessf/i/yorae-Verband angehort, als das dem Fagetum elymetosum unmittel-
t»ar vorangehende Sukzessionsstadium aufgefafit werden. 

Gut entwickelte Bestande des im s Mitteleuropa verbreiteten Querceto-
Lithospermetum (78; 118; 128; 129; 130; 132; 141; 170; 196; 226) finden 
sich bei uns nur im Harzvorland einigermafien haufig (149; 151; 247; 259), 
wahrend weiter im W die Gesellschaft immer fragmentarischer wird und 
schliefilich w der Weser ganz ausklingt. Erst in der Eifel ist sie wieder 
bekannt (36; 220; 222). 



Die Tab. 8, der en Aufnahmen vo^viegend aus dem n Harzvorland 
stammen, gibt ein Bild von der Zusammensetzung der Assoziation in un-
serem Gebiet. Es handelt sich um meist sehr lichte Bestainde auf flach-
griindigen Kalkhangen, die intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind und 
die als Mittel- und Niederwald bewirtschaftet werden. 

Die Aufnahmen stammen von folgenden Orten: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tag der 
Aufn. 

1.10.35 
24. 9.35 
17. 9.35 
26. 5.35 
30. 5.35 

O r t 

Barenkopf (Sieben Kopfe) bei Othfresen 
Sieben Kopfe sw Othfresen 
Harliberg (SW-Hang der Harliburg) 
Harliberg, Abt. 56, Klosterforst Goslar 
Kalkberge s Dornten bei Goslar 
Sieben Berge so Bruggen 

Kreis 

Goslar 
>> 

»» 

»» 

»» 

Gronau 

AuBer den in der Tabelle aufgefiihrten Arten kommt je einmal vor: 
Carex murieata (Aufn. 1), Fragaria vesca (2), Lilium martagon (4), Helleborine 

latifolia (4), Rubus spec. (4), Bromus ramosus sap. euramosus (4), Quercus robur 
B. u. Str. (5), Braehypodium pinnatum (5), Hedera helix (5), Hypericum perfora
tum (6), Hieracium murorum (6), Orchis masculus (6). 

In der niedrigen Baumschicht herrscht im allgemeinen Quercus sessili-
flora, seltener Quercus robur, vor, zu denen sich Acer campestre, Fraxinus, 
Carpinus, Tilia platyphyilos, Fagus, Ulmus campestre und Wildobst-Arten, 
wie Sorbus torminalis, Pirus malus und P . communis, gesellen. 

Von der sehr dichten und artenreichen Strauchschicht, die manchmal bis 
in das niedrige Kronendach der Baumschicht hinaufragt, sind wegen ihrer 
Mengen und hohen Stetigkeit besonders Ligustrum, Rosa div. spec, Corylus, 
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica, Lonicera xylo-
steum und Prunus spinosa zu erwahnen. 

Wie stark die Krautschicht des Querceto-Lithospermetum in ihrer Zu
sammensetzung von denen aller anderen in NW-Deutschland vorkommen-
den Waldgesellschaften abweicht, geht aus d T grofien Zah! der Charakter-
arten und ihren oft hohen Mengen her vor. 

Es ist jedoch bemerkenswert, dafi es nicht gelingt, einen Bestand des 
Eichen-Elsbeeren-Waldes in unserem Gebiet zu finden, dem Fagion- oder 
gar Fagetalia-Arten vollig fehlen. Manche dieser Arten sind sogar regel-
roafiig und z. T . mit nicht geringer Menge vorhanden. Sogar die Buche 
selbst fafit, freilich mit geringer Vitalitat, hin und wieder im Querceto-
Lithospermetum Fufi, ebenso wie von den iibrigen Charakterarten des Fa-
getum Mercurialis, Elymus europaeus und Cephalanthera alba neben der 
stets vorhandenen Melica uniiora gelegentlich vorkommen. Das Auftreten 
dieser Arten beweist die Verwandtschaft des Querceto-Lithospermetum mit 
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der Ordnung der Fagetalia, die neuerdings zu der Zusammenfassung beider 
Gesellschaften zu der Klasse des Querceio-Fagetahs Br-Bl. et Vlieger 1937 
gefiihrt hat. 

Meist zeigen bei uns jedoch die Bestande des Eichen-Elsbeerenwaldes 
mit viel Fagion- oder Fagetalia-Arten die wenigsten Charakterarten. In die-
sen Fallen pflegt entweder die Exposition oder die Neigung des Hanges 
nicht mehr den optimalen Standortsbedingungen der Gesellschaft (steile S-
Hange) zu entsprechen. Gewohnlich lafit sich zugleich auch eine gewisse 
Anreicherung von Feinerde auf dem immer noch skelettreichen Kalkboden 
feststellen. 

Im allgemeinen ist das Querceto-Lithospermetum als eine typische lokal-
klimatisch bedingte D a u e r g e s e l l s c h a f t zu betrachten, weil die Ver-
nngerung des Neigungswinkels und die zunehmende Bodenbildung an sol-
chen Hangen in der Regel aufierordentlich langsam vor sich gehen. Dennoch 
erscheint es folgerichtig, anzunehmen, dafi nach geniigend starker sakularer 
Abtragung bei manchem Kalkhugel schliefilich ein Zustand seiner Ober-
nachenformung eintreten mufi, der tiefgriindigere Verwitterung infolge des 
vernngerten Neigungswinkels und der damit verlangsamten Abspulung der 
reinerde gestattet. Wegen der schwacheren Neigung wird auch die ortliche 
warme, Trockenheit und Lichtmenge abnehmen miissen, so dafi jetzt die 
Arten der Fagetalia oder des Fagion im Konkurrenzkampf mit denen des 
guerdon pubescentis giinstigere Bedingungen finden. Schliefilich kann im 
oereich der Fageten die Buche selbst die Eiche verdrangen und schafft nun 
ihrerseits die besonderen bestandesklimatischen Bedingungen fur ihre Gesell
schaft: das Fagetum elymetosum. 

Die Bewirtschaftung der meisten Eichen-Elsbeeren-Walder als Nieder-
^alder lafit im Hinblick auf ihre steilen, flachgrundigen Hange zunachst 
Qie Vermutung nicht immer von der Hand weisen, dafi manche dieser Wal
ter menschlich bedingte Degradationsstadien primarer Waldgesellschaften, 
z. B. des Fagetum elymetosum, sein konnten. Bei den kurzen Umtriebszeiten 
der Niederwaldwirtschaft ware es moglich, dafi der Boden nur ungeniigend 
von der immer wieder gestorten Vegetation festgehalten und die Feinerde 
ai* den steilen Hangen hinuntergeschwemmt wurde. Der zuriickbleibende 
okelettboden, der nun unter dem lichten Buschschirm intensiver Sonnen-
oestrahlung ausgesetzt ist und trockener werden mufi, konnte dann statt des 
^nemals vielleicht vorhanden gewesenen Baumwuchses nur noch Gebiisch 
«a gen, in dem licht- und warmeliebende Pflanzen zur Vorherrschaft ge-
langen. 

Jedoch zeigen die empfindlichsten Charakterarten des Eichen-Elsbeeren-

Waldes Geranium sanguineum, Libanotis montana, Lathyrus niger, Bupleu-
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rum longifolium und falcatum, Thalictrum minus var., Veronica teucrium 
u. a., die als Relikte im Gebiet nur sporadisch verbreitet und absolut an das 
Querceto-Lithospermetum gebunden sind, dafi diese Assoziation zweifellos 
natiirliche Reliktstandorte besitzen muE. 

Zwischen den natiirlichen Querceto-Lithospermeten und dem Fagetum 
elymetosum mufi es aber U b e r g a n g e geben, die z. T . als stationare und 
zum Teil als genetische zu betrachten sind. 

Sicherlich gibt es aber auch andererseits riicklaufige Sukzessionsstadien, 
wenn, wie oben entwickelt, durch Niederwaldbetrieb im Fagetum elyme
tosum, diese Gesellschaft in der Richtung zum Querceto-Lithospermetum 
bin degradiert wird. Es ist eine kaum zu losende Aufgabe, allein aus der 
Artenkombination in solchen Ubergangen stationare Durchdringungen beider 
Gesellschaften oder progressive bzw. regressive Sukzessionsstadien zu er-
kennen. 

Solche Ubergangsstadien konnen. ahnlich wie diejenigen zwischen dem 
Fagetum und dem Querceto-Carpinetum primuletosum, durch kiinstliche 
Buchenaufforstung in (freilich kiimmerliche) Fageten iibergefuhrt bzw. zu-
ruckverwandelt werden, indem dann die meisten licht- und warmeliebenden 
Arten unter dem Buchenschirm den eindringenden Fagionarten weichen. 
Beispiele davon finden sich auf dem S-Hang des Harliberges bei Vienen
burg, Kreis Goslar, und auf dem SW-Hang des Horzen (Sieben Berge) 
bei Bruggen, Kr. Alfeld, wo hart an bauerliche Eichen- oder Haselbusch-
walder Buchenhochwald grenzt. Wahrend diese Niederwalder — zwar an 
Charakterarten arme und dafiir an Fagetalia-Arten reiche — Bestande des 
Querceto-Lithospermetum darstellen, sind im angrenzenden Buchenhochwald, 
trotz genau der gleichen natiirlichen Bedingungen, aufier Primula veris 
und nicht bliihendem Chrysanthemum corymbosum, alle anderen Charakter
arten des Lithospermetum verschwunden. Dafiir mac hen sich hier in der 
Krautschicht Melica uni flora, Mercurialis, Elymus europaeus neben Aspe-
rula, Cephalanthera alba und Neottia nidus avis breit. 

Tab. 9 enthalt je drei Aufnahmen von Eichen-Elsbeerenwaldern (Auf-
nahme I, II und III) und von unmittelbar daran anschliefienden Buchen-
hochwaldern (Aufn. 1,2 3) von den genannten Orten. 

I, 1 Klosterforst Goslar, Abt. 57, Harliberg bei Vienenburg, Kr. Goslar. 
II, 2 Klosterforst Goslar, Abt. 55, Harliberg bei Vienenburg, Kr. Goslar. 

I l l , 3 Horzen (Sieben Berge) bei Bruggen, Kr. Alfeld. 

Diese Beispiele zeigen, daE reiner Buchenanbau die natiirliche progressive 
Sukzession vom Querceto-Lithospermetum zum Fagetum elymetosum ab-
kiirzen oder eine menschlich bedingte regressive Sukzession vom Fagetum 
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elymetosum in der Richtung zum Querceto-Lithospermetum abfangen kann. 
In diesen Fallen besitzt die Buche also einen hohen aufbauenden (dyna-
misch-genetischen) Wert fur das Fagetum elymetosum, was bei der Um-
wandlung ahnlich zusammengesetzter. Niederwalder in Derbholz liefernde 
Buchenhochwalder von forstwirtschaftlicher Bedeutung ist. 

Die Optimalphase des Querceto-Lilhospermetum eignet sich jedoch nicht 
rur Buchenaufforstung. K i i n s t l i c h e Buchenverjungung gelingt hier nur 
schlecht wegen zu grofier Trockenheit und wegen der Konkurrenz der so-
tort in die Lichtungen eindringenden Straucher aller Art. Davon zeugen an 
solchen Stellen die dem kriippeligen Buchenbestande beigemischten, bald 
der Rotfaule verfallenden Fichtenhorste, mit denen die Liicken in den 
ouchenverjungungsflachen ausgebessert worden sind, womit der hochste 
varad der Unnattirlichkeit an solchen Standorten erreicht ist. 

Statt auf Buchenwald sollte hier auf einen Eichenmischwald von der 
Holzartenzusammensetzung des Eichen-Elsbeerenwaldes hin gewirtschaftet 
werden. Wenn auch die ungiinstigen Bodenverhaltnisse keinen hervorragen-
den Derbholzgewinn versprechen, leisten die Traubeneiche, der Feldahorn, 
cue reldulme, die Sommerlinde, die Elsbeere u.a. mehr als die Buche. 

8. K 1 i m a. 
im Bereich der verschiedenen geographischen und der Hdhenvariante 

oes ragetum elymetosum in dem mehr als 200 km breiten nw-deutschen 
Hugellande ist das Klima wegen der nach dem O und S hin abnehmenden 
fc-ntrernung vom Meere keineswegs einheitlich. Die angrenzende Ebene hat 
cturch die Meeresnahe ein ausgesprochenes Seeklima. Die zunehmende Ozea-
nitat von O nach W geht sehr klar aus den von T ii x e n und D i e m o n t 
VZoU) zusammengestellten Temperatur- und Niederschlagskurven hervor. 
Ule steigenden Niederschlagshohen und abnehmenden Temperaturen nahern 

a s Mittelgebirgsklima mit zunehmender Erhebung liber NN dem des 
Harzes an (vgl. auch Fig. 1). 

Da bisher keine genauen klimatologischen Beobachtungen innerhalb der 
uchenstufe vorliegen, konnen die in der folgenden Tab. 10 aufgefuhrten 
ittleren Jahrestemperaturen und Jahresniederschlage sowie die Zahl der 
age mit Schneedecke nur eine allgemeine Vorstellung geben von den 
"maverhaltnissen der verschiedenen Mittelgebirge. 

rv 
JJie mittleren Jahrestemperaturen sind berechnet unter Zugrundelegung 
von v. E i s n e r (75) angegebenen mittleren Temperaturabeahme von 

^ riir je 100 m Erhebung. Als Basisstationen wurden fu> den Teuto-
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Tab . 10. M i t t l e r e J a h r e s tern p e r a t u r e n , N i e d e r s c h l a g e 
u n d Z a h l d e r T a g e m i t S c h n e e d e c k e d e r V a r i a n t e n d e s 

F a g e t u m e l y m e t o s u m . 

Hohe ii. NN 
Varianten des Fagetum 

elymetosum 

Mittl. Jahrestemp. 
Mittl. Jahresniederschl.1 

Mittl. Zahl der Tage 
mit Sehneedecke1 

w Teuto-
burger Wald 
240—280 m 

w Var. 

ca8.0-7.7°C 
800-900 mm 

ca 30-40 

Weser- und 
Leinegeb. 

220—270 m 

typ. Var. 

ca8.1-7.8°C 
ca 700 mm 

ca 40-50 

n Harz-
vorland 

200—280 m 

6 Var. 

ca8.2-7.7°C 
600-700 mm 

ca 30-40 

Hohere 
Gebirgslagen 
280—400 m 

Hdhenvar. 

ca7.7-6.9°C 
800-900 mm 

ca 70-90 

burger Wald (Stufe von 240—280 m ii. NN) Osnabriick (69 m ii. NN; 
mittlere Jahrestemperatur 8.8° C) , fur die mittleren (220—270 m) und 
hoheren Stufen (280—400 m) des Weser- und Leineberglandes Hildes-
heim (87 m ii. NN; mittlere Jahrestemperatur 8.8° C) und fur das n Harz-
vorland (Stufe zwischen 200—280 m) Quedlinburg (124 m ii. NN; mitt
lere Jahrestemperatur 8.6° C) gewahlt (H o f f m e i s t e r 106). 

Wahrend die drei geographischen Varianten des Fagetum elymetosum 
sich von W nach O nur durch eine schwache Erhohung der Jabrestempera-
turen wenig von einander unterscheiden, weicht die Hohenvariante durch 
deutlich geringere Jahrestemperaturen von den iibrigen ab. 

Die mittleren Jahresniederschl age zeigen fur die drei geographischen Va
rianten eine deutliche Abnahme von W nach O. Sie steigen in den hoheren 
Gebirgslagen (280—400 m) des Weser- und Leineberglandes (Hohen
variante) wieder an und erreichen dort eine Hohe, die mit der des w Teuto-
burger Waldes ubereinstimmt. 

Die Klimaverhitltnisse im n Harzvorland sind also am kontinentalsten, 
wahrend die hohere Mittelgebirgsstufe mit relativ niedrigen Temperaturen 
und hohen Niederschlagen ein subatlantisches Geprage besitzt. Ihr montaner 
Charakter wird am deutlichsten aus der Zahl der Tage mit Sehneedecke 
(70—90, vgl. Tab. 10), die besonders im Fruhling fiir den Feuchtigkeits-
grad der flachfpriindigen Humuskarbonatboden unserer Buchenwalder und 
vielleicht auch fur die Uberwinterung der Bodenpflanzen von Bedeutung 
ist Nach H o f f m e i s t e r (106) sind die schneereichsten Monate der 
Dezember bis Marz. Die Zahl der Tage mit Sehneedecke in etwa gleicher 
Hohenstufe nimmt vom atlantischen wTeutoburger Wald (30—40) nach 
dem subatlantischen Weser- und Leinebergland zu (40—50), um im farock-
neren n Harzvorland wieder abzunebmen (30—40) (203). 

Naeh M. Bidder (203). 
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Ein Faktor, der in erster Linie im Gebirge zur Erhohung der Nieder-
m 

schlage beisteuert, jedoch nicht mit dem Regenmesser ermittelt werden kann, 
ist der Nebel. Die Berge werden im Bereich der Buchenwaldstufe sehr oft 
von niedrig hangenden Wolken eingehiillt, welche die Vegetation dann 
nianchmal so stark benetzen. daS das Wasser von den Blattern abtropft 
und sogar an den Stammen herunterrieselt. Auf diese Weise wird vor allem 
auch die Verdunstung herabgesetzt. 

Nach G e i g e r (89) haben die intensiv von der Sonne bestrahlten S-, 
b w - und W-Hange, d. h. die Standorte des Fagetum elymetosum, die 
hbchsten Luft- und Bodentemperaturen. Daher sind unsere obigen Tempe-
raturwerte wohl etwas zu niedrig errechnet. Durch das Vorherrschen der 
regenbringenden Winde in NW-Deutschland aus SW bis W erhalten zwar 
diese Hange die grofiten Niederschlagsmengen, sind aber aus den obigen 
vjriinden zugleich auch der starksten Evaporation ausgesetzl. Daraus folgt, 
dab die F euchtigkeitsschwankungen hier grofier sein miissen als an den N-
und O-Hangen, den Standorten des Fagetum allietosum. Eigene lokalklima-
tische Messungen konnten nur in geringem Umfang durchgefiihrt werden. 
^ie sind im Vergleich mit denen des Fagetum allietosum auf S. 131 aus- ' 
gewertet. 

Zusammenfassend betrachtet, ergibt sich folgendes: Das stark atlan-
tische Khma des w Teutoburger Waldes ist offenbar dem Fagetum ely
metosum nicht mehr giinstig, weil es nur noch in der fragmentarischen w 
Vanante auf den trockensten S- und W-Hangen gedeihen kann. Das 
weniger atlantische Klima des Weser- und Leineberglandes erzeugt dagegen 
unter den gleichen Expositionsbedingungen die optimale Ausbildung des 
r agetum elymetosum (typische Variante). Im trockenen und sommerwarmen 
Harzvorland degeneriert das Fagetum elymetosum wiederum zu seiner an 
f4 raxmo-Carpinion-Arten reichen 6 Variante, die bezeichnenderweise dort 
aur die relativ feuchtesten N- und O-Hange ubergreift. Am reinsten je-
aoch kommt der Fagetum-Charakter unserer Gesellschaft in ihrer Hohen-
variante zum Ausdruck (systematischer Gruppenwert des Fagion am hb'ch-
sten!), wo der Klimacharakter ausgesprochen subatlantisch und zugleich 
montan ist. 

Aus diesen Griinden mufi das Fagetum elymetosum als eine aus-
gesprochene montan-subatlantische Gesellschaft bezeichnet werden. 

9. L e b e n s f o r m e n . 

*n der Anpassung der Pflanzen an die Uberdauerung der ungiinstigen 
Jahreszeit hat man nach R a u n k i a e r ein Mittel, die herrschenden Um-
^eltsfaktoren und damit die Synokologie einer Gesellschaft zu erfassen 
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(34; 199; 200). Weil die Assoziationen im Sinne B r a u n - B l a n q u e t s 
i. allg. nicht nur floristisch und genetisch, sondern auch synokologisch cha-
rakterisierte Vegetationseinheiten darstellen, hat die Beriicksichtigung der 
Lebensformen innerhalb der verschiedenen Gesellschaften gute Ergebnisse 
gebracht, indem die Umweltsbedingungen ungleicher Standorte sich in den 
zugehdrigen Lebensformen- oder biologischen Spektren widerspiegeln: „Jede 
Pflanzengesellschaft besteht aus der Vereinigung einer bestimmten Auswahl 
von Lebensformen44 (34, p. 259). 

Die bisher iibliche Methode zur Berechnung des biologischen Spektrums 
ciner Pflanzengesellschaft bestand in der Ermittlung des prozentualen An-
teils der Arten der verschiedenen Lebensformen an der Gesamtartenzahl 
(11; 149; 150; 196; 245 u. a.). Jedoch haftet dieser Methode ein grofier 
Nachteil an, indem das Vorkommen der Vertreter von verschiedenen Lebens
formen gleichmafiig, ohne Beriicksichtigung ihrer Menge und Stetigkeit, inner
halb der Tabelle bewertet wird. 

Fur die Charakterisierung synbkologischer Verhaltnisse kann es aber 
keineswegs gleichgiiltig sein, in welcher Menge und Stetigkeit die verschie
denen Lebensformen auftreten. Z . B. finden sich in der Tabelle des Fagetum 
elymetosum 11 Knollengeophyten mit geringer Menge und Stetigkeit, denen 
im physiognomisch vollig abweichenden Fagetum allietosum nur 8 gegen-
iiberstehen, jedoch mit groSer Menge und hoher Stetigkeit auftreten. 

Nur nach der Artenzahl berechnet, wiirde das Fagetum elymetosum sich 
in Hinsicht auf die Knollengeophyten kaum von dem Fagetum allietosum 
unterscheiden. Bei Beriicksichtigung der Mengen und der Stetigkeit erweist 
sich das Fagetum allietosum jedoch bedeutend reicher an Knollengeophyten 
als das Fagetum elymetosum, wie es ja auch den tatsachlichen Verhaltnissen 
entspricht. Um die geschatzten Mengenangaben der einzelnen Arten bei der 
Berechnung der Lebensformen verwerten zu konnen, haben T ii x e n und 
E 11 e n b e r g (262) fur die Mengenskala von B r a u n - B l a n q u e t die 
Mittelwerte der prozentualen Deckungsgradintervalle nach der folgenden 
Aufstellung vorgeschlagen: 

Intervall des 
Mengenskala 

nach Braun-

0 
A.. 

s 
2 
1 

«N§»» 

Blanquet 
Deektingsgrades 

(% d. Aulnahmeflaehe) 

75 — 100 
50 — 75 
25 — 50 

o ~~~ AQ 

0 — 5 
0 — 5 

Mittel 
/O 

87,5 
62,5 
37,5 
15 
2,5 
0,1 



Fur die Menge 1 und + , welche verscliieden groEe Individuenzahlen bei 
sehr geringem Deckungsgrad angeben, sind die Werte bis zu einem gewissen 
Grade willkiirlich. 

Um das Lebensformenspektrum einer Tabelle zu berechnen, wird fiir jede 
Lebensform ausgezahlt, wie oft sie mit Menge 5, 4 usw. vorkommt. Diese 
Summen werden dann mit den zugehorigen miltleren prozentualen Deckungs-
graden multipliziert und die Produkte zusammengezahlt. Dividiert durch die 
Zahl dcr Aufnahmen der Tabelle ergibt sich dann der mittlere Deckungsgrad 
der betreffenden Lebensform. 

Die.<-.e Art der Berechnung ergibt ein biologisches Speklrum, das den tat-
sachlichen mittleren Anteil der einzelnen Lebensformen an der gesamten 
Vegetationsmasse der verschiedenen Schichten der Gesellschaft zum Aus-
druck bringt. 

Fiir die einzelnen Lebensformen werden hier folgende Abkurzungen verwendet: 
Phanerophyten (Luftpflanzen) 

MP Makrophanerophyta (Baume) 
NP Nanophanerophyta (Straucher) 
Psc Phanerophyta scandentia (Lianen) 

Chamaephyten (Oberflaehenpflanzen) 
Chp Chamaephyta pulvinata (Polsterpflanzen) 
Chr Chamaephyta reptantia (Kriechstauden) 
Brr Bryoehamaephyta reptantia (Deckenmoose) 

Hemikryptophyten (Erdschurfepflanzen) 
Hr Hemikryptophyta rosulata (Rosettenpflanzen) 
Hs Hemikryptophyta scaposa (Sehaftpflanzen) 
He Hemikryptophyta caespitosa (Horstpflanzen) 

Geophyten (Erdpflanzen) 
Grh Geophyta rhizomata (Rhizomgeophyten) 
Gb Geophyta bulbosa (KnoUengeophyten) 
T Therophyten (Einjahrige): 

Die 4 Varianten des Fagetum elymetosum zeigen die in Fig. 2 dargestell-
ten biologischen Spektren. 

Wahrend die Makrophanerophyten (Baume) in den 4 Varianten ungefahr 
gleich vertreten sind, zeigen die Nanophanerophyten (Straucher) in der 
Opischen Variante einen schwachen Anstieg. Die Chamaephyten und die 
Aherophyten haben wenig oder keine Bedeutung. Die Hemikryptophyten 

Hehmen yon der Hohenvariante iiber den Typus und die 6 zur w Variante 
^gelrnafiig ab, wahrend die Geophyten ansteigen. Die verarmte w Variante 
ls* in ihrem biologischen Spektrum wie auch in ihrer Artenkombination stark 
von den drei anderen Varianten verschieden, was in erster Linie durch den 
Eeruigen Prozentsatz der Hemikryptophyten und den anormal hohen Anteil 
cter Geophyten (Faziesbildung des Rhizomgeophyten Melica uniflora) be-
^ngt ist. Die Hohenvariante (1 Fig. 2) hat innerhalb der Hemikryptophyten-
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Fig. 2. 
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Biologische Spektren des Fagetum elymetosum. 
1. Hohenvariante. 2. Typische Variante. 3. 6 Variante. 4. w Variante. 

Gruppe die meisten Horst- (He) und Rosettenpflanzen (H r ) , die beim 

Typus (2 Fig. 2) und noch mehr bei der 6 Variante (3 Fig. 2) reduziert 

sind. Dagegen steigen die Schaftpflanzen (Hs) und mit ihnen die Rhizom-

geophyten (Grh) von der Hohenvariante iiber den Typus bis zur 6 Va

riante an. 

Diese nicht geringen Unterschiede in den Lebensformenspektren der ein-

zelnen Varianten sind z. T . als Ausdruck ihrer verschiedenen Klimaverhalt-

itisse aufzufassen. 

Tab. 11. B io logische Spek t ren der mi t der Hohenva r i an t e des 
F age tum e lymetosum ve rwand ten Fage t en und der Var ian ten des 

F age tum e lymetosum. 

MP | NP iPselChplChrlBrrlHrl Hs | He |Grh Gb m 

Fagetum luzuletosum 
nemorosae . . . . 

Fagetum festucetosum 
silvaticae 

Fagetum elvmetosum, 
Hohen-Variante 

Fagetum elymetosum 
typicum 

Fagetum elymetosum 
trockene Variante . 

Fagetum elymetosum 
westliehe Variante . 

85.7 

85.6 

87.5 

85.5 

85.9 

87.5 
* • 

1.3 

2.1 

8.9 

12.6 

6.4 

4.5 

— 

0.2 

0.1 

0.3 

3.2 

1.3 

10.2 

0.6 

2.4 

— 

— 

0.7 

0.1 

1.5 

1.3 

0.6 

7.4 

3.8 

1.4 

— 

— 

— 

— 

— 

• « 

5.2 

8.3 

9.2 

2.5 

3.0 

0.8 

1.9 49.0 

— 8.3 3.5 70.6 

7.535.0 

— 2.5 16.023.6 

0 20.2 

9.6 

13.7 

0.2 

1 *> 

7.6 0.2 

0.1 

0.2 

27.20.4 

55.00.4 

86.0 

0.2 

Anscheinend bedingt die zunehmende Feuchtigkeit eine Vermehrung der 

Hemikryptophyten, wahrend grb'fiere Trockenheit die Geophyten stark an-

steigen lafit. (Diese Uberlegung gilt nicht fiir die w Variante, wo durch das 

Massenauftreten von Melica uniflora innerhalb einer kleinen Artenzahl nicht 

dndeutige Verhaltnisse geschaffen sind.) K Im einzelnen fallen von der Hbhen-

iiber die typische bis zur 6 Variante besonders stark die H e und die Hr ab, 
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so dafi durch diese Abnahme das erhebliche Ansteigen der Hs bei weitem 
kompensiert wird. Daher miissen in diesem Falle bcsonders die He und die 
Hr als Zeiger fiir zunehmende Feuchtigkeit bzw. atlantische Verhallnisse 
gewertet werden, wahrend die Hs sich ahnlich den Grh wie Trockenzeiger 
verhalten und bei weitem in der warmen und Irockenen b Variante ihr Opti
mum haben. Diese eigentumliche Erscheinung beslaligt sich auch dann, wenn 
man zum Vergleich die biologischen Spektren der im allgemeinen hoch-
gelegenen Luzula nemorosa- und Festuca si7uafica-Subassoziationen des 
t'agetum boreoatlant'tcum auf Silikatgestein heranzieht. In diesen fallen Grh 
und Hs noch weiter ab, wahrend besonders die He sehr stark zunehmen 
(Hr zeigen hier eine geringe Abnahme). Aus diesem Vergleich darf aber 
wohl der Schlufi gezogen werden, dafi diese Abwandlungen des Spektrums 
rucht allein klimatich, sondern auch edaphisch gedeutet werden miissen, womit 
mit dem Zunehmen der He, besonders mit dem Abnehmen der Grh ein 
Hmweis auf eine gewisse Bodenversaurung zu erblicken ware (vgl. S. 56, 
pH-Werte). 

Um die sich iiberlagernden Einfliisse klimatischer und edaphischer Fak-
toren in den biologischen Spektren zu trennen, wird man einmal die Lebens-
iormenspektren von Gesellschaften auf gleichem Grundgestein unter ver
schiedenen Klimaten (z. B. die verschiedenen Varianten des Fagetum elyme-
tosum) und anderseils innerhalb gleicher Klimate auf verschiedenen Ge-
s.emen und Boden vergleichen miissen. 

1 0. B o d e n. 

a) A l l g e m e i n e s . 

Der LoS ist in seiner Eigenschaft als silikatisches Gestein fiir die Boden-
und Vegetationsentwicklung grundsatzlich anders zu werten als der Kalk. 
Maufig kann man im nw-deutschen Mittelgebirge beobachten, wie die am 
1"UB der Kalkhange vorkommenden Lbfiablagerungen nach unten hin all-
mahlig machtiger werden und damit erne Anderung in der Vegetation Hand 
!n Hand geht. In diesen Fallen liegt dann keine durch zunehmende Boden-
^ i rung stattfindende Sukzession vor, sondern eine Boden- und Vegetations-

nierung. Diinne Lbfidecken sind, zumal dann, wenn Verlagerungen vor-
t»egen, keineswegs immer leicht von den Verwitterungsschichten der Kalk-
gesteme zu unterscheiden. Die geologischen Karten versagen hier meist, Veil 
? l e den Lbfi unter einer gewissen Machtigkeit nicht mehr darstellen. Dennoch 

:• ^ c a unifi«ra ist jedoch vielleicht nicht iiberall ein typischer Geophyt, 
n7^Tn scn<?int unter Umstiinden eine Uebergangsform zu deri Hemikryj)tophyten 



ist aber die Erkennung einer Lofibeimischung fur die Beurteilung der edaphi-
schen Verhaltnisse der Standorte sehr wesenthch. Wenn der Lofi sich mit 
dem unterliegenden Verwitterungsboden vermischt hat, und das Ganze durch 
Humusinfiltration schwarzlich gefarbt und durch Ca-Ionen eine lockere 
Kriimelstruktur erhalten hat, versagen oftmals morphologische Methoden fast 
vollstandig, und dann konnen nur Schlamm- und sicherer noch petrographische 
Analysen eine Entscheidung herbeifiihren (E d e 1 m a n 73). 

Feste Gesteine, mit Ausnahme von bestimmten Sandsteinen, bilden an-
frcheinend in unserem Klima iiberhaupt nur wenig machtige Verwitterungs-
schichten. Sobald auf solchen Substraten tiefgriindigere Boden vorkommen 
(mehr als 40 cm dick), liegt der Verdacht nahe, daS es sich um Lofi-
auflagerungen oder u. U. ortlich auch um Grundmoranen handelt. 

Im humiden Klima, unter dessen Einflufi die oberen Bodenschichten aus-
gewaschen werden, iibt der durch die Vegetation bedingte „Kreislauf der 
Stoffe" eine gewisse kompensierende Wirkung aus. Vor allem vermogen die 
Baume und Straucher mit ihren ausgebreiteten und tiefgehenden Wurzel-
svstemen Basen aus den verschiedenen Horizonten zu entnehmen, welche nach 
dem Tode der Pflanzen wieder auf die Bodenoberflache zuruckgelangen und 
bei der Humifizierung die oberste Bodenschicht wieder anreichern. Je inten-
siver und schneller die Auswaschungsprozesse vor sich gehen, desto schwie-
riger wird es jedoch fiir die Vegetation, die Verluste an Basen auszugleichen, 
und um so eher mull die Auswaschung diese Anreicherung ubertreffen. Die 
oberen Bodenhorizonte werden dann auch verarmen und dieser Vorgang 
wird noch dadurch verstarkt werden, dafi die Basenmenge und die kompen
sierende Wirkung der abgestorbenen Pflanzenteile mit sinkendem Basen-
reichtum des Wurzelhorizontes abnimmt. 

Sehr flachgriindige Kalkboden, welche der Vegetation nur einen geringen 
Wurzelraum bieten, werden sich in dieser Hinsicht anders verhalten als tief
griindigere. Denn in ersteren wird die ganze Bodenmasse standig vom hoch-
anstehenden Kalkgestein und von der Humusschicht immer wieder durch 
Ca-Ionen angereichert, wahrend die Horizonte tieferer Profile, welche nicht 
direkt mit dem Grundgestein oder mit der Humusdecke in Verbindung stehen, 
eine Verarmung an austauschbaren Basen (besonders Ca) aufweisen. Der ge-
samte Wurzelraum wird in letzterem Falle Ca-armer sein, d. h. der Vege
tation, auch den tiefwurzelnden Baumen, stehen weniger Basen zur Ver-
fiigung. Es geht daher nicht ohne weiteres an, ohne Rucksicht auf die Boden-
tiefen und die Zahl der Horizonte gleich tief unter der Oberflache liegende 
Bodenschichten untereinander zu vergleichen. 
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Diese Uberlegungen lassen eine ganz bestimmte Benennung der Boden-
horizonte unserer flachgriindigen Kalkbuchenwalder (A/C-Profile, vgl. dazu 
""; 93; 245; 247 u. a.) als zweckmafiig erscheinen. Die tiefgriindigsten 
rvalkobden dieser Waldcr weiscn hochstens drei morphologisch unterscheid-
bare A-Horizonle auf, die vielfach von angewitterlen Steinen und Gesteins-
*plittern durchsetzt sind. Fiir den obersten mineralischen Horizont, welcher 
am staiksten von Humus infiltriert und daher grauschwarz bis schwarz 
gefarbt ist, mochten wir die iibliche Bezeichnung A t beibehalten. Die Schicht, 
die unmittelbar dem Muttergestein aufgelagert ist, wird A3-Horizont genannt. 
Zwischen dem At und A 3 kann sich ein A2-Horizont befinden (vgl. Fig. 3) . 
Die sehr flachgriindigen Boden besitzen keinen A2-Horizont; hier ist der 
Aj-Horizont unmittelbar der mit dem Kalkgestein in Beruhrung stehenden 
Bodenschicht, also dem A3-Horizont aufgelagert (vgl. Fig. 3) . 

Fig. 3. 

40 cm 

Horizontfolge im Kalkverwitterungsboden (Schematisch). 

Tatsachlich kommt die wechselnde Bodentiefe nicht nur in der Zu-
*ammensetzung der Vegetation (flach- und tiefgriindige Subvarianten des 
r^getum elymetosum), sondern gleichfalls in der physikalischen und der 
t'nernischen Bodenbeschaffenheit gleicher Bodenhorizonte bei verschieden 
"ergrundigen Boden zum Ausdruck. Die auswaschende Tendenz des Klimas 
zeigt sich in den Horizonten eines tieferen Kalkverwitterungsbodens deutlicher 
«ls in denen eines flachgrundigen. 

Die drei folgenden Profilbeschreibungen konnen als typische Beispiele 
geiten fur die morphologische Bodenbeschaffenheit der verschiedenen Sub-

arianten, welche innerhalb des Fagetum elymetosum zu unterscheiden sind. 
• r'rofil der flachgriindigen Subvariante des Fagetum elymetosum auf 

reinem Kalkverwitterungsboden. Hildesheimer Wald sw Neuhof. 
15.9.1934. 
A0:?—4 cm mit zwei deutlich getrennten Schichten: 

*i 2—3 cm, ziemlich zersetzte und lockere vorjahrige Buchenstreu 
(pH 5.7) 
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F2 1—2 cm, stark zersetzter Buchenstreu-Humus mit Pilzmyzel und 

Buchen-Mykorrhiza (pH 6. 3) . 

Ax 3—5 cm, braunschwarz, stark humos, sehr locker und gut gekriimelt 
(Kriimel klein und eckig). Von feinen bis mittleren Wurzeln der 
Baum- und Krautschicht stark durchzogen und von wenigen mitlcl-
grofien Kalksteinen durchsetzt (pH 7. 8) . Nach unten hin mit zu-
nehmender GroEe der Kriimel allmahlich iibergehend in 

A.J ca. 10 cm, in Gesteinsspalten tiefer hinuntergehend, braunschwarz, 
weniger humos und daher heller als A2 . Feste bis walnufigrofie 
Kriimel. Stark durchwurzelt von feinen bis groben Baumwurzeln und 
von vielen kleinen bis groEen, teils angewiltertcn Kalksteinen durch
setzt (pH 8. 2) . 

C Planerkalk (Obere Kreide). 

2. Profil der tiefgriindigen Subvariante des Fagetum elymetosum auf reinem 
Kalkverwitterungsboden. Harliberg bei Vienenburg, Abt. 55, Klosterforst 
Goslar 19. 9. 1935. 

A0 2—4 cm, gegliedert in zwei Schichten: 

F\ 2—3 cm, vorjahrige ziemlich zersetzle und lockere Buchenstreu 
(pH 5. 2) 

F2 1—2 cm, stark zersetzter Buchenstreu-Humus mit Buchen-
Mykorrhiza (pFI 6. 6) . 

A t 5—10 cm, grauschwarz, humos, locker und gut gekriimelt (Kriimel 
erbsengroE und eckig). Sehr stark durchwurzelt von feinen bis mitt
leren Wurzeln der Kraut- und Baumschicht und von wenigen kleinen, 
oberflachlich angewitterten Kalksteinen durchsetzt (pH 7. 7). Regen-
wiirmer und Buchen-Mykorrhiza. Allmahlich mit grbber werdenden 
Krumeln iibergehend in 

A 3 15—20 cm, in Gesteinsspalten jedoch weit tiefer hinuntergehend, 
braunschwarz, weniger humos und kompakter als At (Kriimel bis 
walnuEgrofi und eckig). Stark durchwurzelt von mittleren bis groben 
Baumwurzeln, welche in den Gesteinsspalten tief zwischen dem unver-
witterten Gestein vordringen. Von kleinen und grofien Kalksteinen, 
welche nach unten hin zahlreicher werden, stark durchsetzt (pH 8. 1). 

C Oberer Muschelkalk (Trias). 

3. Profil der tiefgriindigen Subvariante des Fagetum elymetosum in Lb'fi 
iiber Kalkstein. Ith no Harderode. 4. 9. 1934. 

A0 ca. 4 cm mit zwei gut getrennten Schichten: 
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Fi 2—3 cm, vorjahrige, ziemlich zersetzte und lockere Buchenstreu 
( P H 5 . 1) 
F2 1—2 cm, stark zersetzter Buchenstreu-Humus (pH 5. 7) . 

Ax 4—10 cm, grauschwarz, stark humos, locker und gut gekriimelt 
(Kriimel klein und eckig). Stark und hauptsachhch von feinen Wur-
zein der Kraut- und Baumschicht durchzogen (pH 6. 4) . Regen-
wiirmer. Mil allmahlich gelblicher werdendem Farbton iibergehend in 

A2 15—25 cm, gelblich braun, schwach humos, kompakter und etwas 
grbber gekriimelt als A t . Stark durchzogen von groben bis feinen 
Wurzeln (pH 5. 7) . Nach unten hin mit grober werdenden Kriimeln 
allmahlich iibergehend in 

A310—15 cm, in Gesteinsspalten tiefer hinuntergehend, rbtlich braun, kom-
pakt und sehr grob gekriimelt. Nur noch wenige grobe Wurzeln. Von 
kleinen und groEen, teils verwitterten und weichen Kalksteinen durch-
setzt ( p H 7 . 4) . 

C Korallenoolith (Oberer Jura). 

b) P h y s i k a l i s c h e B o d e n u n t e r s u c h u n g e n . 

riir die Beurteilung der Standortsverhaltnisse einer Pflanzengesellschaft 
sind neben den chemischen die physikalischen Bodeneigenscha f ten von erheb-
ncher Bedeutung. Schlechte Bodendurchliiftung oder -durchfeuchtung in an 
SIch nahrstoffreichen Bbden gestatten manchmal nur die Ansiedlung recht 
durftiger und anspruchsloser Pflanzengesellschaften. So riicken vielfach, 
*• B. oft bei Wirtschaftswaldern (19; 49) physikalische Bodeneigenschaften 
*ur Charakterisierung des Standortes (Bonitierung) auf den ersten Platz. 

Viele Forscher, die sich mit physikalischen Bodenanalysen beschaftigen, 
vvaren bestrebt, ihre Messungen in dem natiirlichen, unverlagerten Boden 
aurchzufuhren. Eine praktische, wenn auch nicht fehlerfreie Feld-Methode 
und die dazu benbtigte Apparatur, welche in groEen Ziigen mit der Methode 
burger (49) iibereinstimmt, ist von Siegrist (224) beschrieben und wurde, 
r°tz lhres groben Verfahrens, bereits von verschiedenen Autoren erfolgreich 
angewandt (4; 10; 22; 40; 43; 177; 196; 229). Deshalb entschlossen auch 
W l r ur*s, sie zu benutzen. 

A-̂ er Boden als solcher setzt sich zusammen aus den festen Bodenbestand-
e n u n d den Hohlraumen. In den Hohlraumen befinden sich das Boden-

vasser und die Bodenluft. Der Boden besteht also aus einer festen, einer 
•ussigen und einer gasfbrmigen Phase. Die Methode von S i e g r i s t ermbg-
c"t es, diese drei Phasen in Volumprozenten zahlenmafiig zu erfasseii. 
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Praktisch werden der W a s s e r g e h a l t , der L u f t g e h a l t und die 
f e s t e n B e s t a n d t e i l e bestimmt. Weil im Boden neben den Kapillaren 
audi grofiere Poren vorkommen — wovon erstere fiir die Festhaltung des 
Bodenwassers und letztere hauptsachlich fiir die Bodendurchluftung von 
Bedeutung sind — ist es wichtig, sie zu unterscheiden und noch die 
W a s s e r- und L u f t k a p a z i t a t zu kennen. Unter Wasserkapazitat wird 
die Menge Wasser verstanden, welche der Boden bei vollstandiger Sattigung 
iestzuhalten vermag (Mafi fiir die Kapillaren), Die Luftkapazitat ist ein Mafi 
fur diejenigen Bodenporen, die zu weit sind, um kapillar wirken zu konnen. 
Nach B u r g e r (49) ist „die Luftkapazitat das bedeutungsvollste Kriterium 
zur Beurteilung der Giite eines Waldbodens". 

Es ist einleuchtend, dafi der Wasser- und Luftg e h a 11 schwankende 
Grofien sind. Schon nach jedem RegenguEe wird man einen grofieren Wasser-
und geringercn Luftgehalt in den oberen Bodenschichten finden. 

Weniger in ihrem Werte schwankend und deshalb zur Charakterisierung 
bestimmler Boden geeigneter, sind neben den festen Bodenbestandteilen die 
Wasser- und besonders die L u f t k a p a z i t a t . Bei der Beurteilung des 
Wertes der beiden letzten Grofien mufi aber bei ton.gen Boden berucksichtigt 
werden, dafi die Bodensubstanz unter dem Einflufi von Wasser manchmal 
quillt und im Volumen zunimmt. Dadurch nahern die Wande der Boden-
kanale sich und mit ihrer Verengerung wird die Luftkapazitat von der zu-
nehmenden Wasserkapazitat herabgedriickt. Die Untersuchung von B r a u n-
B 1 a n q u e t und P a w 1 o w s k i (43), von A d r i a n I (4), von S o r o -
c e a n u (229) u. a. in den schweren Lehmboden des mediterranen S-Frank-
reichs scheinen diese Annahme zu rechtfertigen, indem wahrend des aus-
gepragt trockenen Sommers die Luftkapazitatswerte in geringerem Mafie 
ansteigen, wofiir auch in unserem Gebiet gewisse Hinweise vorliegen (vgl. 
Fagetum allietosum und Querceto-Carpinetum dryopteridetosum S. 140-141). 

In drei Varianten des Fagetum elymetosum wurden wahrend der Monate 
September und Oktober 1935 physikalische Analysen durchgefuhrt, welche 
in Tabelle 12 zusammengestellt sind. Weil die Bodentiefe auf die physika
lische Beschaffenheit der einzelnen Horizonte von EinfluE ist, sind innerhalb 
jeder Variante die Daten der flachgrundigen (A l t AE) und die der tief-
grundigen (A l t A2 , A3) Subvarianten getrennt aufgefuhrt. 

In Fig. 4. sind die mittleren Werte der Luft- und Wasserkapazitaten und 
der festen Bodenbestandteile der Hbhen- und typischen Variante des Fagetum 
elymetosum graphisch dargestellt. 

Die mit der Bodentiefe abnehmende Luft- und Wasserkapazitat und die 
damit zunehmenden Anteile der festen Bestandteile zeigen in jedem Profil 
die nach unten dichter werdende Lagerung des Bodens (vgl. B u r g e r 49). 
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1. 
Fig. 4. 
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Wasser Kapazitat HUD Teste Bestandteile 

Mittlere Werte der Luft- unci Wasserkapazitaten und der festen Bodenbestand-
teile im Fagetum elymetosum (in Volumprozent). 

1. Hdhen-Variante 2. Typische Variante 
a) Flachgriindige Subvariante b) Tiefgrundige Subvariante 

Die untersuchten Varianten unseres Fagetum elymetosum unterscheiden 
sich untereinander besonders in der Luftkapazitat der A rHorizonte, wobei 
diese Unterschiede sich viel starker in den luftreicheren flachgriindigen Sub-
varianten (A—C der Tab. 12) als in den luftarmeren tiefgriindigen (a, b der 
Tab. 12) auspragen. Die Hohenvariante weist die hochsten und die 6 Va

riante die geringsten Luftkapazitaten auf, wahrend die typische Variante eine 
Mittelstellung einnimmt. Weil die Bodentiefe in alien flachgriindigen Profilen 
ungefahr gleich ist, diirften die Unterschiede in der Luftkapazitat ihrer A r 

Horizonte in Beziehung gebracht werden zu den verschiedenen Klirna-
verhaltnissen und zu der soziologischen Zusammensetzung der betreffenden 
Subvarianten. Jedoch genugen die wenigen vorliegenden Analysen noch nicht, 
um diese Frage eindeutig zu klaren, um so weniger, weil die Schwankungen 
aer Werte innerhalb der einzelnen Messungen grofier sind, als zwischen den 
Mittelweiten der verschiedenen Varianten. Deswegen mufi vorlaufig auf eine 
weitere Auswertung in dieser Richtung verzichtet werden. Um diese Frage 
weiter zu verfolgen, ware es notwendig, innerhalb enger Zeitintervalle eine 
geniigend grode Zahl von physikalischen Boden-Analysen in den ver
schiedenen Gesellschaftsvarianten durchzufiihren. 
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Der Vergleich der zusammengehorigen flachgriindigen und tiefgriindigen 
Subvarianlen zeigt, dafi erstere stets erheblich hbhere Luftkapazitat und 
geringere Mengen an festen Bodenbestandteilen besitzen als letztere (vgl. in 
Tab. 12 A, B mit a, b) . Die flachgriindigen Profile sind daher, vor allem 
im Ai-Horizont, besser gekrumelt und weniger dicht gelagert, als die tief
griindigen Boden unseres Fagetum elymetosum. Dies ist wahrscheinlich auf 
die Eigenschaften des Lofi zuriickzufiihren, der ofter solchen Profilen beige-
mischt bzw. den eigentlichen Kalkverwitterungshorizonlen aufgelagert ist. 
Dadurch ist einerseits die Kriimelung der lofihaltigen Horizonte ungiinstiger 
als diejcnige der remen Kalkverwitterungsschichten. Andererseits verringert 
eine Lbfidecke, deren Kalkgehalt gering ist oder fehlt, die kriimelbildende 
Wirkung des Ca-Ions des Untergrundes. Die pH-Analysen (S. 56) und 
Sattigungsgradbestimmungen des sorbierenden Bodenkomplexes (S. 62) be-
statigen diese Annahme emdeutig. 

Die in der Tabelle des Fagetum elymetosum (Tab. 2) ausgeschiedenen 
Differentialarten der flachgriindigen Subvariante Primula veris, Carex 
digitata, Convallaria majalis u. a. diirfen als Ausdruck dieser Verhaltnisse ge-
wertet werden. Jedoch konnen diese Arten nicht allein von der hoheren Luft
kapazitat abhangig sein, da sie durchaus nicht in der am besten durchluftelen 
Hbhenvariante am zahlreichsten sind, sondem deutlich die von alien flach
griindigen Phasen am geringsten durchluftete 6 Variante bevorzugen. Off en-
bar sind sie, wofiir auch andere (geographische und soziologische) Beob-
achtungen sprechen, zugleich Kalk- bzw. Warmezeiger. Die 6 Variante be-
wohnt, wie wir sahen, sowohl das warmste Gebiet und hat auch die hochsten 
pH-Werte (vgl. S. 56). 

c) C h e m i s c h e B o d e n u n t e r s u c h u n g e n . 

Neben den physikalischen Bodeneigenschaften spielen natiirlich auch die 
chemischen fiir die Vegetation eine erhebliche Rolle. Als wescntlichste unter-
suchte Faktoren seien die aktuelle Aziditat und die Satligungsgrade der sor
bierenden Bodenkomplexe naher betrachtet. 

Die a k t u e l l e A z i d i t a t der Bbden wurde auf elektrometrischem 
Wege mit der Chinhydron-Elektrode gemessen (124; 136; 174 u. a.). Die 
frischen mineralischen Bodenproben wurden im Verhaltnis 1:2,5 mit de-
st.illiertem Wasser umgeschiittelt und nach 24 Stunden in Aufschlammung 
gemessen ( W i e g n e r 281). Von der Streu- oder Humusschicht wurden 
ca. 4 gr zerkleinerter Substanz mit ca. 50 ccm destilliertem Wasser angesetzt. 

Nach V a g e l e r (265, S. 56) (vgl. 64; 65; 125) ist die Wasserstoff-

lonenkonzentration (pH) von der Konzentration der Losung abhangig, wo-
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durch die Werte der mineralischen Bodenhorizonte in diesem Falle nicht 
ohne weiteres mit denen des Auflagehumus verglichen werden konnen. 

Die Sauregrade der verschiedenen Bodenhorizonte bleiben im Laufe des 
Jahres keineswegs konstant, sondern zeigen gewisse Schwankungen (79; 80; 
234; 250). Vor allem werden die obersten Bodenschichten, welche am 
uachsten mit den veranderlichen Klimafaktoren in Beriihrung kommen, davon 
betroffen. Die von den Witterungsverhaltnissen (Temperatur und Feuchtig-
keit) abhangige Vergesellschaftung und Tatigkeit der Bodenorganismen mufi 
nach F e h e r (79; 80) fiir die wechselnden pH-Werle verantwortlich ge-
macht werden. Um diese Schwankungen des pH naher kennenzulernen, 
wurden innerhalb kurzer Zeitintervalle unter Beriicksichtigung von Tem
peratur und Niederschlag zahlreiche pH-Messungen im A 0 (Buchenstreu) 
in einem gepflanzten Buchenbestande (mit vereinzelten Eichen) auf Querceto 
-Carpinetum stachyetosum-Boden in der Eilenriede bei Hannover durch-
gefuhrt. Vom 10.—26. II. und vom 18.—30. III. 1936 wurden alle 24 Stun-
den von 4 verschiedenen Stellen im gleichen Bestande (100 m2) Laubproben 
gesammelt und deren pH-Werte bestimmt. Von der nur wenig zersetzten 
vorjahrigen Laubstreu waren die obersten, an die Luft grenzenden Blatter 
immer saurer, als die in der darunter liegenden, meist feuchteren Laubschicht 
(vgl. 125). Deshalb war zur Vermeidung von Fehlern eine sehr sorgfaltige 
Probeentnahme notwendig (127; 265). 

Weil der pH-Wert der negative dekadische Logarithmus der H-Ionen-
konzentration ist, und darum durch diese Zahl die tatsachliche Aziditat nicht 
klar zum Ausdruck kommt (265, S. 160—161), wird hier stets fur die kurven-
maEige Darstellung der pH-Werte und fiir Mittelwertberechnungen die 
..spezifische Aziditat" benutzt. Diese gibt die Menge der H-Ionen in 1 1 
Losung an, bezogen auf die approximative H-Ionenkonzentration reinen 
Wassers (34, S. 142). Um aus einer Reihe von pH-Werten den Mittelwert 
zu bestimmen, werden sie zuerst auf ihre spezifische Aziditat umgerechnet. 
Aus der mittleren spezifischen Aziditat ergibt sich dann bei erneuter Riick-
rechnung der miltlere pH-Wert. 

Diese Umrechnung erfolgte getrennt nach der Ober- und Unterschicht 
der Laubstreu. In Fig. 5 sind die errechneten Werte kurvenmafiig zusammen 
mit den Temperaturen der Laubschicht (Maximum-, Minimum- und Tem
peratur bei der Probeentnahme) und den Niederschlagshohen eingetragen. 

Abgesehen von den Tagen, an denen die Temperaturen unter 0 ° C. 
lagen, ist innerhalb jeder der beiden Zeitabschnitte eine gewisse {Correlation 
zwischen Temperatur und Sauregrad nicht zu verkennen, indem bei hoheren 
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Die untergelagerte Laubschicht zeigt eine ausgeglichene Kurve. Mit hoherer 
Femperatur wird also die gesamte Streuschicht, vor allem aber die obersten 
Lagen, etwas basischer. 

Wahrscheinlich wird auch die wechselnde Feuchtigkeit der Laubstreu 
einen gewissen Einflufi ausiiben. Jedoch ist diese Beziehung zwischen den 
Aziditatskurven und den Regenmengen sowie der von 78 bis 99 % 
schwankenden Luftfeuchtigkeit nicht eindeutig. 

Die grofien Schwankungen des Sauregrades zeigen, dafi sich nur pH-
Werte aus denselben kurzen jahreszeitlichen Perioden untereinander ver-
gleichen lassen. Die spater auszuwertenden Jahreskurven von pH-Mittel-
werten von monatlich gleichzeitig entnommenen Buchenlaubproben aus 4 ver-
schiedenen Buchengesellschaften bestatigen die Berechtigung dieser Forderung 
(vgl. S. 142 und S. 143). 

Von Mitte August bis Mitte September 1935 wurden in den flach- und 
tiefgriindigen Subvarianten der typischen, der 6 und der Hbhenvariante des 
Fagetum elymetosum pH-Messungen durchgefiihrt, deren Mittelwerte und 
Schwankungsgrenzen in der untenstehenden Tabelle 13 zusammengefafit sind: 

Tab. 13. Aktuelle Boden-Aziditat (pH) des Fagetum elymetosum. 
15. August bis 15. September 1935. 

Flachgriindige Subvariante. 

A, At | A3 | C2 

6 Variante . . . 
Hohen-Variante . 

81 

6 
5 

5,2-5,7-6,2 
5,2-5,(5-6,0 
5,0-5,4-5,6 

8 
6 
5 

5,7-6,5-7,4 
6,8-7^-7,8 
5,1-5,5-6,0 

7 
6 
5 

7,0-7^-8,2 
7,0-7,7-8,1 
5,3-5,5-6,3 

D 

4 
5 

7,4-5,0-8,3 
7,9-5,7-8,3 
6,8-7,4-7,9 

Tiefgrundi ge Subvariante. 

Ax | Ax | A2 | A3 C2 

Typus 
91 5,2-5J-5,8 

6 Variante 
7 5,1-5,4-5,6 

Hohen-Variante 
6 4,9-5,2-5,6 

9 

7 

6 

5,1-5,6-6,4 

6,0-6^-6,9 

4,9-5,7-5,4 

6 

0 

5,0-5,5-6,9 

6,3-6,7-7,9 

4,3-4,5-5,6 

6 

6 

5 

7,0-7,7-7,4 

7,0-7,6-8,0 

4,9-5,2-6,5 

5 

4 

4 

7,6-7,9-8,2 

7,7-7,9-8,3 

7,2-7,4-8,0 

Zwar kb'nnen aus den wenigen innerhalb der Zeitspanne eines Monats 
durchgefuhrten Messungen3) noch keine endgiiltigen Schliisse gezogen wer-
den. Dennoch sind die hervortretenden Unterschiede zwischen den 3 Varianten 
und ihren Subvarianten geniigend auffallig, um zur allgemeinen Orientierung 
naher betrachtet werden zu diirfen. 

1 Zahl der Messungen. 
2 Im C-Horizont wurde das pH der Verwitterungsschicht des Grundgesteins 

gemessen. 
8 Weitere pH-Messungen sind auf S. 138 aufgefiihrt. 
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Die Hohenvariante hat bei weitem die niedrigsten pH-Werte in alien 
lhren Horizonten, was in ihren zahlreichen schwach azidiphilen Differential-
arten (vgl. Tab. 2) seinen floristisch-soziologischen Ausdruck findet. 

Die 6 Variante ist durch die am wenigsten sauren Werte in alien Hori
zonten ausgezeichnet, was wiederum mit dem Vorhandensein zahlreicher 
Differentialarten parallel geht (vgl. Tab. 13). Die pH-Werte des Typus 
li^gen in der Mitte. 

Die flachgriindigen Subvarianten zeigen in alien Bodenhorizonten die 
basischslen Werte. Dem entspricht auch hier das Vorkdmmen der Diffe
rentialarten dieser Subvarianten. 

Mit Ausnahme der Hohenvariante, deren Ax etwa den gleichen pH-Wert 
wie der A0 besitzt, nimmt das pH der f 1 a c h griindigen Subvarianten im 
Boden von oben nach unten zu. Auch die t i e f griindige Subvariante der 
6 Variante zeigt die gleiche Abstufung. Beim Typus ist der A2-Horizont 
der t i e f griindigen Phase im Mittel etwas saurer als der A t . Die tiefgriindige 
Subvariante der Hohenvariante zeigt eine noch deutlichere Versauerung im 
A2, die auch noch schwach im Ax bemerkbar ist. Hier ist also der A0-Horizont 
weniger sauer als der Ax und der A2 . Diese Werte scheinen fiir eine schwache 
Bodenauswaschung zu sprechen, welche in den Ax-Horizonten durch die 
von dem Auflagehumus bewirkte Basenanreicherung nur noch zum Teil 
kompensiert wird (vgl. S a l i s b u r y 212). Dieselbe Deutung lassen auch die 
sehr hohen S-Werte der A0-Horizonte zu (s. S. 62). 

Die hochsten pH-Werte der A0-Horizonte finden sich im Typus. Sie sind 
hier, wie auch in der 6 Variante, im Gegensatz zur Hohenvariante, deutlich 
saurer als die der librigen Horizonte. Zwischen den pH-Werten des Mineral-
bodens und denen des Auflagehumus besteht also keine einheitliche Be-
ziehung. Denn obwohl die mineralischen Horizonte der 6 Variante die 
hochsten pH-Werte haben, liegt das pH ihrer A0-Horizonte zwischen dem 
der A0-Horizonte der typischen und der Hbhen-Variante. 

Zur Aufklarung dieses Befundes geben die Bestimmungen der Sattigungs-
grade der Sorptionskomplexe in den verschiedenen Bodenhorizonten einen 
Anhaltspunkt. Es zeigt sich namlich auch hier die Unabhangigkeit des 
Sattigungsgrades der Buchenstreu von dem der Wurzelhorizonte auf gleichem 
Bodensubslrat in verschiedenen klimatischen Gebielen (s. S. 63). Bei den 
pH-Werten und den Sattigungsgraden der Sorptionskomplexe spielt im 
Buchenlaub das Ca-Ion eine Hauptrolle. Im Zusammenhang mit den Er-
gebnissen von G. K r a u f i (138), nach denen Buchenlaub den hochsten 
Ca-Gehalt und die hochsten pH-Werte auf kalkreichem Boden zeigt, lafit 
sich also schliefien, dafi die Aufnahmefahigkeit der Buche fiir Kationen 
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(besonders Ca-Ionen), welche die Aziditat und den Sattigungsgrad des 
Bodens beeinflussen, nicht allein von dem im Boden vorhandenen Kationen-
Vorrat, sondern auch von klimatischen Faktoren abhangig sein muE. 

In dieser verminderten Aufnahmefahigkeit der Buche fiir Kationen in der 
6 Variante des Fagetum elymetosum darf also ein Grund dafiir erblickt 
werden, dafi diese Holzart im trockenen und sommerwarmen Harzvorland 
keine optimale Lebensbedingungen mehr findet. Eine weitere Erklarung fiir 
das allmahliche Verdrangen des Fagetum elymetosum durch das Querceto-
Carpinetum primuletosum im n Harzvorland liefert der Vergleich der Boden-
aziditaten beider Gesellschaften. Dazu sind in Tab. 14 die mittleren pH-
Werte und ihre Schwankungsbreiten der flach- und tiefgrundigen Boden 
dieser Gesellschaften zusammengefafit. 

Tab. 14. Aktuelle Boden-Aziditat (pH) der 6 Variante des Fagetum 
elymetosum und des Querceto-Carpinetum primuletosum. 

(17. September bis 2. Oktober 1935). 
Flachgriindig. 

I A0 I X x j I L3 T c 
6 Variante 
F. elymetosum 
Querc.-Carp. prim. 
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6 
5,1-5,6-6,2 
4,2-4,9-5,6 

6,5-7,7-7,8 
6,8-7^-7,9 

7,2-7.5-8,0 
7,9-5,0-8,4 

7,5-5,0-8,4 
8,0-5,5-8,4 

Tiefgriindig. 

Ao J At I A 2 J A 3 | C 
6 Variante 
F. elymetosum 

51 5,0-5,4-6,0 
Quere.-Carp. prim. 

6 4,3-5,0-5,7 

5 

5 

6,1-6,2-7,2 

6,2-6,5-7,8 

5 

5 

6,4-6,7-7,8 

6,6-7,2-8,2 

4 

5 

7,0-7,4-8,2 

7,8-5./-8,5 

4 

5 

7,6-5,7-8,4 

7,9-5,5-8,4 

Zwar besitzt der Auflagehumus im Fagetum elymetosum hohere pH-
Werte als im Querceto-Carpinetum primuletosum, jedoch besagen diese 
Zahlen fiir unsere Frage nichts, weil der A 0 einmal aus Buchenstreu und im 
anderen Falle aus gemischter Streu von Eichen, Hainbuchen und anderen 
Holzarten besteht. Man ist hier daher auf die mineralischen Horizonte an-
gewiesen, welche im Querceto-Carpinetum primuletosum immer bedeutend 
basischer sind als im Fagetum elymetosum. Sogar die A.-Horizonte des 
ersteren sind basischer, trotzdem sie unter unmittelbarem Einflufi des saureren 
A 0 stehen. 

Betrachtet man die pH-Werte als Ausdruck fur die Nahrstoffverhaltnisse 
des Bodens, eine Annahme, welche in diesen gleichartigen Kalkboden durch 
die mit der Bodenaziditat parallel gehenden Sattigungsgrade der sorbierenden 

1 Zahl der Messungen. 
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Bodenkomplexe durchaus berechtigt ist, so darf man vermuten, da£ im 
Querceto-Carpinetum primuletosum unter den Klimaverhaltnissen des Harz-
vorlandes eine geringere Bodenverarmung auftritt als im Fagetum elymetosum. 

Die s o r b i e r e n d e n B o d e n k o m p l e x e treten einerseits als Tra-
ger der leicht beweglichen Kationen auf, daneben sind sie auch fur den 
Wasserhaushalt des Bodens von ausschlaggebender Bedeutung. Im humiden 
Klimabereich, wo das Klima eine bodenauswaschende Tendenz besitzt, kann 
der Sattigungsgrad der sorbierenden Bodenkomplexe mit austauschfahigen 
Basen als Mafi fiir die Bodenversauerung gelten. Der Begriff „sorbierender 
Bodenkomplex*' umfafit nach D e i n e s alle Verwitterungsprodukte mine-
rahscher und organischer Herkunft, welche die im Boden vorhandenen Basen 
adsorptiv zu binden vermogen. Die mineralischen sorbierenden Komplexe 
setzen sich aus Verwitterungsprodukten von Tonerde (A1203) und Kiesel-
saure (Si02) zusammen, wahrend die organischen sorbierenden Komplexe 
nichts anderes als Humus sind, dessen chemische Zusammensetzung sehr 
v/enig bekannt ist. Obgleich der Humus sich durch dauernde Umsetzung viel 
schneller verandert als die mineralischen sorbierenden Komplexe, besteht im 
Sorptionsvermogen beider Gruppen kein grofier Unterschied (125; 230; 265). 

Eine schematische Darstellung des sorbierenden Komplexes nach D c i -
n e s zeigt Fig. 6. 

Fig. 6. 
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Unter T versteht man die „totale Sorptionskapazitat", d. h. die Summe 
der in einem Boden oder Auflagehumus vorhandenen sorbierenden negativ 
geladenen Komplexe. Derjenige Teil von T, der mit den positiv geladenen 
austauschbaren Kationen (K, Na, Ca, Mg, u. a.) besetzt ist, stellt den 
Sattigungsgrad dar und wird als S-Wert bezeichnet. Der Rest des sorbieren
den Komplexes, an dessen Valenzen die innerhalb gewisser pH-Grenzen 
schwer austauschbaren Fe- und Al-Ionen und H-Ionen gebunden sind, ist 
der an Basen verarmte Anteil T—S. Das Verhaltnis T : S bildet einen Mafi-
stab fur die relative Menge der H-Ionen, die um so grofier ist, je hbher 
dieses Verhaltnis wird. 

Es ist einleuchtend, dafi die Pflanzen sich um so leichter Basen aneignen 
konnen, je grofier der Wert S und je kleiner der Wert T—S oder anders 
ausgedriickt, je kleiner der Quotient T : S ist. 

Bei vollstandiger Sattigung der totalen Sorptionskomplexe mit Kationen 
ist T = S, T—S = 0 und T : S = 1. Je hoher in diesem Falle T oder S 
werden, um so giinstiger sind die Nahrstoffverhaltnisse des Bodens fur die 
Pflanzen. Sind aufier Kationen auch noch H-Ionen an den Sorptionskomplex 
gebunden, dann ist T > S, T—S > 0 und T : S > 1. Es zeigt sich also, 
dafi die verschiedenen Grbfien des Sorptionskomplexes in Zusammenhang 
betrachtet werden miissen, um den Nahrstoffhaushalt des Bodens zu charakte-
risieren. Weil die Summe von T—S und S den T-Wert darstellt, geniigt es, 
den T-Wert und eine seiner Komponenten, entweder T—S oder S, zu kennen, 
um den Sattigungsgrad des Sorptionskomplexes zu beurteilen. Bei der 
graphischen Darstellung der Nahrstoffverhaltnisse im Boden wird deshalb 
nur der T-, der S-Wert und das Verhaltnis von T : S aufgetragen. 

Alle angefuhrten Werte sind in mg H-Ionen je 100 g absoluter Trocken-
substanz der kalkfreien Feinerde angegeben. Sie werden mit Hilfe der 
elektrometrischen Titration (62; 64; 124; 125) bestimmt, wobei das CaC0 3 

im Boden nicht angegriffen wird. Dieses CaCOa stellt keinen Pflanzen-
nahrstoff dar, sondern mufi erst von den Pflanzen aufgeschlossen werden. 
Deshalb darf es nicht bei der Bestimmung der S-Werte beriicksichtigt wer
den. Die verschiedentlich sehr niedrigen T- und S-Werte der Horizonte von 
Kalkverwitterungboden in der Nahe des Muttergesteins miissen dann auch 
auf eine starke Untermischung der Feinerde mit unverwitterten Kalksplittern 
zuiiickgefiihrt werden. 

Die Sattigungsgrade der sorbierenden Bodenkomplexe von unseren Boden-
profilen wurden im Laboratorium des Waldbau-Institutes der Forstlichen 
Hochschule, Hannoversch-Miinden (Vorstand Prof. O e 1 k e r s) , bestimmt. 
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Sowohl Herm Prof. O e 1 k e r s als ganz besonders Herrn Dr. habil. 

G. D e i n e s spreche ich fiir die mir sehr wertvolie Hilfe meinen herzlichsten 

Dank aus. 

In Tab . 15 sind die Werte der Sorptionskomplexe von 2 Bodenprofilen 

des Fagetum elymetosum, eines des Querceto-Lithospermetum und 3 des 

Querceto-Carpinetum primuletosum zusammengestellt (vgl. Fig. 7 ) . 

Tab. 15. T-, S -und T:S-Werte von Buchen- und E ichenwaldgese l l -
schaften auf Kalk. 
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1. Fagetum elymetosum, 
tiefgriindige Subvariante des Typus 
Ith bei Harderode, W 15 °. 
Aufn. 12, Tab. 2 

A0 
A, 
A2 
A3 

92,2 
4—10 27,7 

15—25; 17,4 
10—15' 1,6 

i 

72,2 
24,7 
10,4 
1,5 

20,0 
3,0 
7,0 
0,1 

1,22 
1,12 
1,67 
1,07 

2. Fagetum elymetosum 
flachgriindige Subvariante der6. Var. 
Harliberg bei Vienenburg, N 3 °. 
Aufn. 20, Tab. 2. 

A. 
A, 
A3 

89,8 
2—10 24,8 

20—25 94,1 

69,8 
4,8 

94,1 

20,0 
20,0 
0,0 

1,29 
5,17 
1,00 

3. Querceto-Lithospermetum, 
flaehgrundiger Kalkverwitterungs-
boden. Harliberg b. Vienenburg, S10 ° 
Aufn. 4, Tab. 8. 

Ax ca 6 
ca20 

47,3 
116,6 

46,3 
116,6 

1,0 
0,0 

1,02 
1,00 

4. Querceto-Carpinetum primuletosum, 
flaehgrundiger Kalkverwitterungs-
boden. Harliberg b.Vienenburg,X2-3° 
Aufn. 5, Tab. 5. 

Ax 
A3 

89,4 
ca 10 41,0 

20—25 44,7 

55,4 
41,0 
44,7 

34,0 
0,0 
0,0 

1,61 
1,00 
1,00 

D. Querceto-Carpinetum primuletosum 
LoB ii. Kalkstein. 
Osterberg (Harliberg b. Vienenburg), 
S 3—5°. 
Aufn. 13, Tab. 5. 

127,0 
8—10. 44,5 

20—00 152,6 
ca 30, 300,1 

91,0 
44,5 

152,6 
300,1 

18,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1,40 
1,00 
1,00 
1,00 

6. Buche auf Querceto-Carpinetum pri
muletosum-Boden, LoB ii. Kalkstein 
Harliberg b. Vienenburg, X 2 °. 
Aufn. II, Tab. 7. 

A, 
ca 8 

20—25 
20 

67,0 
8,3 
6,1 

16,8 

41,0 
1,3 
0,1 

15,8 

26,0 
7,0 
6,0 
1,0 

1,63 
6,38 

61,00 
1,06 

lm allgemeinen zeigen die A0-Horizonte die hochslen T-Werte. Nur ge-

legentlich werden sie von den totalen Sorptionskomplexen der mineralischen 

oodenschichten, wie im A 3 der b Variante des Fagetum elymetosum (2) und 

m dem A 2 und A 3 des Querceto-Carpinetum primuletosum (5) iibertroffen. 
l e S-Werte s m d in den einzelnen Horizonten der Profile sehr verschieden. 
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Fig. 7. 
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T-, S- und T:S-Werte einiger Bdlen des Fagetum elyraeto3um, des Querceto-
Lit oosperm etum und des Quereeto-Carpinetum primulet03um (1—6 vgl. Tab. 15). 
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Der Auflagehumus besitzt in alien Fallen einen bedeutend hbheren Satti-
gungsgrad als der zugehorige At. Am ausgesprochendsten zeigt sich dies in 
den beiden Fagetum-Profilen (1,2) und im Profil unter der nicht boden-
standigen Buche auf tiefgriindigem Querceto-Carpinetum primuletosum-
Boden (6). Meistens hat der A 3 von alien mineralischen Horizonten den 
hochsten S-Wert. Eine Ausnahme bildet der A 3 des typischen Fagetum 
elymetosum, der besonders stark von unverwittertem Kalkstein durchsetzt 
war und daher dem C-Horizont nahe steht. 

Die T—S-Werte sind am hochsten in den A0-Horizonten. In den mine-
ralischen Horizonten erreichen sie nur im A t des 6 Fagetum elymetosum (2) 
und in dem At und A2 des Typus dieser Gesellschaft (1) und des Buchen-
waldes auf Querceto-Carpinetum primuletosum-Boden (6) betrachtliche 
Hohe. 

Die T : S-Werte sind im Auflagehumus, gleichgultig ob dieser aus 
Buchen- oder gemischler Eichen- und Hainbuchenstreu besteht, immer hoher 
als 1. Am hochsten ist T : S im A 2 des Buchenwaldes auf Querceto-Car
pinetum primuletosum-Boden (6), und betrachtliche Hohen erreicht er auch 
im Ax dieses Waldes und im Ax des b Fagetum elymetosum (2). 

Der Ao- und A^Horizont des typischen Fagetum elymetosum (1) weisen 
hohere T - und S- und giinstigere T : S-Werte auf, als die gleichen Horizonte 
der 6 Variante (2). Trotz des hier hoher anstehenden Kalkes scheinen die 
Buche und ihre Begleitflora im letzten Falle also nicht mehr gemigend Basen 
an die Oberflache zu schaffen, um die durch Auswaschung entstandenen Ver-
luste zu kompensieren, so dafi der A t verarmt (T : S = 5,17). Noch weit 
deutlicher zeigt sich die reduzierte Aufnahmefahigkeit der Buche im Boden-
profil des kiinstlichen Buchenbestandes auf tiefgriindigem Querceto-Carpi
netum primuletosum-Boden (6). Die Hohe der T : S-Werte des At und des 
A2 (6,38 bzw. 61,0) weisen hier auf eine starke Bodenverarmung hin. Ver-
gleicht man diese ungunstigen T : S- und geringen T-Werte in den oberen 
rmneralischen Bodenhorizonten der Buchen walder mit den vollstandig mit 
Basen gesattigten hohen Sorptionskomplexen dieser Horizonte im Querceto-
Lithospermetum (3) und im Querceto-Carpinetum primuletosum (4, 5) , 
dann zeigt sich, dafi diese beiden Gesellschaften im n Harzvorland besser 
an das hier herrschende Allgemeinklima angepafit sind als das Fagetum. Es 
kann daher auch kein Zufall sein, dafi die b Variante des Fagetum elyme
tosum so viele Fraxino-Carpinion-Arten aufweist, welche die allmahliche 
Ablbsung dieser Gesellschaft durch das Querceto-Carpinetum primuletosum 
unter trockenerem Klima anzeigen (vgl. die systematischen Gruppenwerte der 
o Var. des F. elymetosum in Tab. 4) . Anscheinend sind die ungiinstigen 
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Nahrstoffverhaltnisse des Bodens der 6 Variante des Fagetum elymetosum 
auch bis zu einem gewissen Grade verantwortlich fur das biologische Spek-
trum dieser Gesellschaft, welches von denen der anderen Varianten durch 
das Massenauftreten von Rhizomgeophyten (besonders von Melica uniflora) 
und die relativ geringe Beteiligung der Horstpflanzen abweicht (vgl. Tab. 11 
und Fig. 2) . 

Die deutliche Verarmung der A t - und der A2-Horizonte unter den 
Buchenbestanden auf flach- und tiefgrundigen Boden unter trocknerem Klima 
weist darauf hin, dafi man hier mit reinen Buchenaufforstungen sehr vorsichtig 
sein mufi. Vor allem auf tiefgrundigen Boden, d. h. wo LoSablagerungen 
vorliegen (6), kann diese Mafinahme nicht ohne dauernde Sch'adigung des 
Bodens durchgefiihrt werden. 

IV. Das Fagetum boreoatlanticum allietosum 
Tx. (1934 n. n.) 1937. 

Der krautreiche nordatlantische Kalkbuchenwald. 
1. P h y s i o g n o m i e u n d A s p e k t e . 

Die Buchenwalder auf den geschutzten N- und O-Hangen der Kalkhiigel 
NW-Deutschlands zeichnen sich durch viele Schatten ertragende und Boden-
frische liebende Krauter aus. Auf Grund mehrerer Differenlialarten bilden 
sic eine eigene Subassoziation des nordatlantischen Buchenwaldes, die nach 
dem haufig auftretenden Allium ursinum benannt wird (vgl. T u x en 259). 

In dieser Waldgesellschaft fehlen, abgesehen von dem Jungwuchs der 
Baumschicht, die Straucher yollkommen. Unter dem Baumschirm findet sich 
jedoch eine meist geschlossene Krautschicht. Die Moosschicht fehlt vollig. 

In der Baumschicht herrscht, wie in den iibrigen Fagelen NW-Deutsch
lands, die Buche, wozu sich in stamm- oder gruppenweiser Mischung Fraxi-
nus, Acer pseudoplatanus und gelegentlich A. platanoides und Ulmus scabra 
gesellen konnen. Am haufigsten unterbricht die Esche durch ihr lichteres 
Astwerk das Kronendach. 

Die massenhaft auftretenden Krauter, denen Graser im Gegensatz zum 
Fagetum elymetosum fast nicht beigesellt sind, pragen der Krautschicht ihren 
Stempel auf. Im ersten Fruhling, Ende Marz bis April, lange ehe das Laub-
dach der Buchen sich entfaltet, wenn aus dem den Boden bedeckenden Laube 
die ersten Knospen der Friihlingspflanzen zu sprossen beginnen, lei ten schon 
zahllose weifie Glocken von Leucoium vernum den Friihlingsaspekt ein. 
Seinen kraftigen dunkelgriinen Blattbiischeln mischen sich Knospen von 
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Anemonen, Ranunculus ficaria, Gagea lutea, Primeln und Pulmonaria bei, 
deren zartgnine Blatter mit kraftig emporschiefienden, aber noch lockeren 
Horslen von Mercurialis perennis sich in den Platz teilen. Nicht lange bleibt 
durch die noch niedrigen Nachttemperaturen dieser Friihlingszustand erhalten. 
Durch eincn warmen Regen oder starkere Luftwarme ausgelost, entfaltet 
sich iiber die gauze Flache ein zarter Blutenteppich von aufrechten weifien 
und rosafarbenen Bliitensprossen von Corydalis cava, die einen feinen Duft 
verbreiten. Ihm mischen sich einzeln die Schwefelfarbe der Primeln, das 
glanzende Eigelb von Ranunculus ficaria, das Gold von Gagea lutea und 
das tiefe Gelb kleiner Gruppen von Anemone ranunculoides bei. Der ganze 
griine Teppich aber ist iibersat von den grofien weifien Sternen der Anemone 
nemorosa. Von langer Dauer ist diese Bliitenpracht nicht. Doch bevor sie 
vergeht, haben sich die saftig griinen Flachen der Blatter des Barlauches zu 
wahren Wiesen zusammengeschlossen und entfalten in wenigen Tagen, 
wieder fiir kurze Zeit, ihre uppigen doldenartigen Bliitenstande vom reinsten 
Weifi mit intensivem Knoblauchgeruch. Nachdem der Nahrstoffbedarf fiir 
em erneutes Bluhen im nachsten Friihjahr in Knollen, Zwiebeln und Rhi-
zomen aufgespeichert ist, und die Friichte schnell zur Reife gebracht sind* 
ziehen diese Friihlingsbliiher sich unter die Erdoberf lache zuriick, aufier 
Mercurialis perennis, welches in dichten Herden wahrend der ganzen Vege-
tationszeit die flachgriindigen Kalkboden bedeckt. Wenn Mitte bis Ende 
Mai Allium im Begriffe ist zu verbliihen, leiten auf tiefgriindigeren Boden 
Asperula und Lamium galeobdolon, allerdings in weit bescheidenerem Mafie 
eine zweite und letzte Bliitenperiode ein. Das bescheidene Weifi des Wald-
nieisters und das versteckte Gelb der Taubnessel verschwinden fast in dem 
vielen Griin der jetzt vbllig entwickelten Krautschicht, deren Sommer- und 
Herbstaspekt von dem hellen bis dunklen Griin der Triebe von Asperula, 
Lamium galeobdolon, Mercurialis, Oxalis u. a. beherrscht wird. Wenn in 
Oktober die Herbstwinde die Buchen ihrer rotlichbraun leuchtenden Blatter 
zu berauben beginnen, um damit eine lockere Decke uber den Waldboden 
auszubreiten, haben die Bodenpflanzen als Zeichen des nahenden Winters 
bereits die Neubildung von Trieben und Auslaufern eingestellt. Die ein-
tretenden Froste der klaren und kalten Herbstnachte schwarzen das Griin 
der welkenden Krauter, die noch hie und da an offenen Stellen in der Laub-
decke sichtbar blieben. Allmahlich farbt der Waldboden sich mit dem 
^igentiimlichcn fahlbraunen Ton, der fiir seinen winterlichen Ruhezustand 
kennzeichnend ist, und der, in spateren Monaten, nur gelegentlich von dem 
blendenden Weifi frischgefallenen Schnees bedeckt wird. 

Einige Arten der Krautschicht zeigen eine bemerkenswerte Neigung zur 
r aziesbildung. Mercurialis, Allium, Corydalis, Asperula und schwacher auch 



Lamium galeobdolon bilden manchmal grofie Herden (vgl. Tab . 16), welche 

das, fur diese Subassozialion besonders bezeichnende Mosaik der Kraut-

schicht bedingen. 

2. G e s e l l s c h a f t s t a b e l l e . 

In Tabelle 16 sind 31 Aufnahmen des Fagetum allietosum aus den) 

ganzen nw-deutschen Verbreitungsgebiet, getrennt nach Varianten und Aus-

bildungsformen, zusammengestellt. 

AuCer den in der Tabelle genannten Arten kommen noch vor: 
Fragaria vesca (Aufn. 7, 22), Ulmus scabra B. (13, 17), Milium undulatum (14, 

20), Galium aparine (16, 21), Orchis maseulus (16, 18), Melica nutans (17, 26), 
Rubus idaeus (23, 27), Quereus robur K. (25, 31), Brachythecium rutabulum (28, 
30), Ajuga reptans (11), Polygonatum verticillatum (17), Stellaria media (19), 
Luzula pilosa (20), Polytriehum attenuatum (20), Luzula nemorosa (21), Veronica 
chamaedrys (21), Corylus avellana (25), Cornus sanguinea (25), Galeopsis 
tetrahit (27). 

Die Aufnahmen entstammen folgenden Orten, hauptsachlich aus dem 

Teutoburger Wa ld und den Leine- und Weserbergen: 

A. Flachgrundige Ausbildungsform der w Variante. 

Nr.d. 
Aufn. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Tag der 
Aufnahme 

18.5.33 
14.6.34 
13.5.34 
16.6.34 
14.9.33 
18.5.33 
12.5.34 

O r t 

GroBer Freeden (w Teutoburger Wald) 
Kleiner Freeden (w Teutoburger Wald) 
Wehdeberg (w Teutoburger Wald) 
Spannbrink (w Teutoburger Wald) 
Am Spannbrink (w Teutoburger Wald) 
GroBer Freeden (w Teutoburger Wald) 
Spannbrink (w Teutoburger Wald) 

K r e i s 

Iburg 
Iburg 
Iburg 
Iburg 
Iburg 
Iburg 
Iburg 

14. 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

23 

B. Flachgrundige Ausbildunpform der 6 Variante. 
Babenstein (Duingerberg) 
Ith sw Wallensen 
Deister n Springe 
Scbweineberg bei Hameln 
Ith w Lauenstein 
Ith s Koppenbriigg© 

C. Tiefgrundige Ausbildunpform der 6 Variante. 
4.6.35 I Ludener Klippen n Rinteln 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

6.6.33 
12.8.35 
29.9.34 
24.7.34 
6.6.34 

24.5.34 

3 
5 

3 
20 
22 
7 

15 
26 

33 
34 
35 

34 
34 
28 
35 

36 

Saalberg (Sieben Berge) bei Briiggen 
Ith w E^eraen 
Hohenstein nd Hess.-Oldendorf 

Ith sw Eggersen 
Ith s Laufnstein 
Bielstein (Deister) 
Hirsehkupp© n Rinteln 

Thusterberg d Eggersen 
Kdllniseh Feld (Deister) n Spring© 

Alfeld 
Hameln 
Springe 
Hameln 
Hameln 
Hameln 

Grafschaft 
Schaumburg 
Gronau 
Hameln 
Grafschaft 
Schaumburg 
Hameln 
Hameln 
Springe 
Grafschaft 
Schaumburg 
Hameln 

| Springe 
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D. Ubergange der 6 Variante zum Fagetum elymetosum. 
Nr.d. 
Aufn. 

24. 
25. 
26. 

Tag der 
A uf nan me 

23.8.34 
28.5.35 
5.6.32 

O r t 

Hohe Tafel (Sieben Berge) 
Barenkopf (Sieben Kopfe) bei Othfresen 
Heimberg 6 Bockenem 

K r e i s 

Gronau 
Goslar 
Marienburg 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

18.9.33 
14.7.34 
14.6.33 
12.5.34 
14.6.34 

E. Asperula-Fazies. 
Wehdeberg (w Teutoburger Wald) 
Spannbrink (w Teutoburger Wald) 
Zwischen Heinsen und Holzminden 
Am Spannbrink (w Teutoburger Wald) 
Kleiner Freeden (w Teutoburger Wald) 

I burg 
I burg 
Holzminden 
Iburg 
I burg 

Von den Charakter- und Verbandscharakterarten sind neben Fagus be-
sonders Asperula und Mercurialis mit grofier Menge und Stetigkeit vor-
handen. Melica uniflora und Elymus sind bedeutend weniger stet und finden 
sich am haufigsten in der 6 Variante (B, C und D ) . Sanicula und Neottia 
kommen nur selten vor. 

Durch 6 Differentialarten: Arum, Allium ursinum, Corydalis cava, Ane
mone ranunculoides, Ranunculus ficaria und Leucoium, unterscheidet sich 
das F. allietosum von alien anderen im Gebiet vorkommenden Fageten, in 
denen diese Arten hochstens nur gelegentlich einmal zu finden sind (259). 
Sie sind jedoch manchmal in groEer Menge und hoher Stetigkeit in einigen 
Querceto-Carpineten, dem Qu.-C. corydaletosum und dem Qu.-C. primule-
losum, vorhanden und deswegen keine Fagion-Arten. Gagea lutea und 
Chrysosplenium alternifolium, die den anderen Fageten gleichfalls fehlen, 
smd zu wenig stet, um als gute Differentialarten verwertet werden zu konnen. 

Die Fraxino-Carpinion-Arten sind zwar zahlreich, aber sie sind mit Aus-
nahme von Fraxinus, Stachys und Catharinaea nur mit geringer Menge und 
Stetigkeit vertreten. 

Von den zahlreichen Ordnungscharakterarten sind Lamium galeobdolon* 
Milium, Viola silvestris, Carex silvatica, Circaea lutetiana, Anemone nemo-
rosa, Arum, Allium, Corydalis cava, Anemone ranunculoides und Leucoium 
von grofierer Stetigkeit. 

Unter den wenigen Begleitern dieser sehr homogenen Gesellschaft sind 
nur einige stet. Am haufigsten kommen Oxalis, Dryopteris filix mas, Athy-
num filix femina und Geranium robertianum vor. 

3. V a r i a n t e n u n d d e r e n A u s b i l d u n g s f o r m e n . 

Ebenso wie das Fagetum elymetosum ist auch das F. allietosum im Ge
biet der nw-deutschen Mittelgebirge nicht einheitlich. Im Gegensatz zum 
**• elymetosum zerfallt es jedoch nur in zwei deutlich getrennte Varianten. 

Der w Teutoburger Wald, wo der krautreiche Kalkbuchenwald haupt-
sachhch die steilen leeseitigen N- und O-Expositionen besiedelt, aber haufig 
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audi auf die S- und W-Hange iibergreift und dort das hier ausklingende 
F. elymetosum ersetzt, tragt die w Variante unserer Gesellschaft (Aufn.1—7). 

Im Weser- und Leinebergland ist das F. allietosum ausschliefilich an die 
N- und O-Expositionen gebunden. Hier zeigt es eine abweichende Zu-
sammensetzung (Aufn. 8—23). 

Durch die Differentialarten Acer pseudoplatanus, Poa nemoralis, Ely-
mus europaeus und Brachypodium silvaticum unterscheidet sich diese b 
Variante von der westlichen. Diese 4 Differentialarten wiirden an sich ge-
niigen, die beiden Varianten zu selbstandigen Subassoziationen zu erheben. 
Wegen des Fehlens von eigenen Charakterarten im krautreichen Kalkbuchen-
walde mu6 jedoch hiervon abgesehen werden (vgl. Varianten des F. elym.). 

Die Beziehungen der 6 Variante zum F. elymetosum, welche sich schon 
durch die dem grasreichen Kalkbuchenwaid entlehnten Differentialarten 
Eiymus und Brachypodium silvaticum zeigen, werden in Gebieten geringerer 
Niederschlage noch enger. Davon zeugen die Aufnahmen 24—26, die 
gleitende Ubergange zum F. elymetosum darstellen. Dieses greift, wie wir 
oben sahen, in n Harzvorland auf die N- und O-Expositionen iiber und 
verdriingt dort das F. allietosum. 

Aufier dem Klima haben auch die Neigungswinkel der Kalkhange und die 
damit i. a. zusammenhangende Bodentiefe auf die Zusammensetzung der 
Gesellschaft Einflufi. Jedoch ist auch die Ausbildung von flach- und tief
griindigen „Subvarianten" viel schwacher als im F. elymetosum. Sie be-
sitzen keine eigenen Differentialarten und daher konnte man hier, je nach 
der Faziesbildung weniger Arten oder nach einer gleichmaEigeren Verteilung 
zahlreicherer Pflanzen, hochstens von flach- und tiefgriindigen „Ausbildungs-
F o r m e n " sprechen. 

Die flachgriindigen Boden der Steilhange — mittlerer Neigungswinkel 
der w Variante (A) , die ausschliefilich flachgrundig auftritt, 25°, der flach
griindigen Ausbildungsform der 6 Variante (B) 18° — unterscheiden sich 
von den tiefgriindigeren und weniger geneigten Boden durch Fazies von 
Allium, Corydalis cava und vor allem von Mercurialis, welche so dicht 
sind, daS andere Arten sich kaum ansiedeln kbnnen. Auch Actaea spicata, 
eine in das F. allietosum iibergreifende Charakterart des Acereto-Fraxi-
netum, ist ein guter Zeiger fur die flachgriindigen Boden. Eine Ausnahme 
bilden die Steilhange in weniger feuchten Gebieten (s. o.). Diese sind zwar 
flachgrundig, jedoch kann hier z. B. Mercurialis nur noch selten wegen des 
herdenweisen Auftietens von Melica uniflora zur Faziesbildung gelangen. 

Auf den tiefgriindigen n- und o-exponierten Humuskarbonatboden, welche 
nur im Leine- und Weserbergland bei einem mittleren Neigungswinkel von 
6° vom F. allietosum (C) besiedelt sind, zeigen die oben genannten Arten 
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eine weit schwachere Neigung zur Faziesbildung, und daher konnen sich 

zahlreiche andere neben ihnen einfinden. Sehr bezeichnend ist, dafi die 

Fraxino-Carpinion-Arten mnerhalb der Gesellschaft am haufigsten auf diesen 

tiefgriindigen Boden auftreten und hier sogar durchschnittlich den Fagion-

Arten an Zahl iiberlegen sind. 

Im Teutoburger Wald, dem Gebiete der w Variante, tragen die n- bis 

o-exponierten tiefgriindigeren Bbden bei einem miltleren Neigimgswinkel von 

8° ein Fagetum, dessen Krautschicht von Asperula beherrscht wird (E, 

Aufn. 27—31). Weil die Differentialarten des F . allietosum bis auf Arum 

und einmal Ranunculus ficaria hier fehlen, ist dieser Buchenwald kein 

typisches F . allietosum mehr. Die starkere Ozeanitat des Klimas im Teuto

burger Walde und die Ubereinstimmung in Exposition, Neigungswinkel 

und Gestein legen es nahe, diese Asperula-Fazies als Degenerationsstadium 

der tiefgriindigen Ausbildungsform der 6 Variante zu betrachten. Es ware 

zwar zu erwagen, die Gesellschaft zur verarmten w Variante des Fagetum 

dryopteridetosum (vgl. S. 93) zu stellen, wo fur das Vorkommen von 

Dryopteris Linnaeana (Aufn. 29, 30, 31) und D . austriaca dilatata 

(Aufn. 28) sprechen wiirde. Jedoch sind diese beiden Arten gleichfalls 

bezeichnend fur das Querceto-Carpinetum dryopteridetosum (s. S. 104 ff.), 
welches am FuEe von lofiuberlagerten Kalkhangen das F . allietosum nach 

unten hin ablost. Darum kann man das Auftreten dieser Fame besser als 

cine b e g i n n e n d e Durchdringung des Asperula-Buchenwaldes mit dem 

Qu.-C. dryopteridetosum auffassen; um so eher, als die grofiere Tief-

griindigkeit des Bodens hier tatsachlich durch eine schwache Lbfi-Uber-

lagerung zustande kommt. Nach diesen Uberlegungen erscheint es also 

nchtig, diesen Asperula-Buchenwald noch zum F. allietosum zu stellen. 

4. A r t e n z a h l . 

Um die normale charakteristische Artenkombination des F . allietosum zu 

erfassen, reichen Aufnahmeflachen von 200 m2 aus; ausnahmsweise geniigen 

schon 100 m2. 

In Tab . 17 sind fiir die einzelnen Ausbildungsformen der Varianten die 

rruttleren Artenzahlen der innerhalb Tab . 16 ausgeschiedenen Artengruppen 

^nd die mittleren Gesamtartenzahlen pro Aufnahme zusammengefaSt. 

Tab. 17. 

Ausbildungsform der Variante 

Fagion 
Fraxino-Carpinion ! ". 1 ! '. . 
Fagetalia 
Mf.-Arten des F. allietosum . 
Mittlere Gesamtartenzahl . . . 

B C D 

3 
9 

8 
3 

19 

3 
9 

9 
4 

18 

9* 

0 
6 

13 
5 

32 

i) 

13 
0 

32 

E 

3 
8 
1 

23 

6i i 
5f 



Darin zeigt sich eine weitgehende Ubereinstimmung zwischen den flach-
griindigen Ausbildungsformen der w und der 6 Variante (A und B) 
einerseits und anderseits zwischen der tiefgriindigen Ausbildungsform der 
b Variante (C) und den flachgrundigen Ubergangsstadien zum F. elyme-
tosum (D) . Die mittleren Artenzahlen von A und B sind insgesamt und in 
alien Gruppen bedeutend niedriger wie von C und D. Diese Erscheinung 
ist wohl auf die Faziesbildung von Mercurialis, Allium und Corydalis in 
den flachgrundigen Ausbildungsformen zuriickzufiihren. Die nach der Arten-
kombination abweichende Asperula-Fazies (E) steht auch in dieser Hinsicht 
mit einer Gesamtartenzahl von 23 und nur einer Differentialart abseits. 

5. S y s t e m a t i s c h e S t e l l u n g . 

Die systematische Zugehorigkeit des F. allietosum wird am klarslen 
durch die „systematischen Gruppenwerte44 erwiesen (Tab. 18). 

Tab. 18. Sys temat ische Gruppenwerte des Fagetum a l l i e t o sum. 

Fraxino-
Carpinion Fa get alia 

Fagion: 
Fraxino-
Carpinion 

A. Flaehgrundige w Variante . . . 
B. Flachgriindige 6 Variante . . . 
C. Tiefgriindige 6 Variante 
D. Uebergang Fagetum allietosum 

zum Fagetum elymetosum . . . 
E. Asperula Fazies '. 
Gesarattabelle 

15.8 
12.5 
9.3 

14.8 
13.9 
13.3 

3.0 
2.8 
6.3 

9.9 
7.8 
6.0 

19.8 
23.8 
21.0 

32.1 

5.2 
4.5 
1.5 

1.5 
1.8 

Nach Tab. 18 ist den Fagion-Arten in alien Varianten eine weit grofiere 
Bedeutung beizumessen als den Fraxino-Carpinion-Arten, was bei der Be-
trachtung der reinen Artenzahlen (Tab. 17) nicht ohne weiteres festzustellen 
war. Die hochsten Fagion-Werte im Verhaltnis zu denen des Fraxino-
Carpinion zeigen die beiden flachgrundigen Ausbildungsformen der w und 
6 Varianten (A und B) . In der tiefgriindigen Ausbildungsform der 6 Va-
nante (C), sowie im Ubergangsstadium zum F. elymetosum (D) und in 
den Asperula-Fazies (E) hat der Fraxino-Carpinion-Verband jedoch einen 
slarkeren Einflufi. Wahrscheinlich bieten der geringere Neigungswinkel bei 
C und E, oder das trocknere Klima (D) , den Fraxino-Carpinion-Arten 
giinstigere Lebensbedingungen. 

Das Verhaltnis von den Fagion- zu den Fraxino-Carpinion-Arten ist fur 
das gesamte Fagetum allietosum etwas ungiinstiger als fiir das F. elymetosum. 

Die Daten der Tab. 19 sprechen fur eine nahe systematische Verwandt-
schaft beider Fageten. Nur in den Werten der Fagetalia, welche beim 
F. allietosum fast das Doppelte vom F. elymetosum betragt, weichen die 
beiden Subassoziationen stark voneinander ab. 
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Tab. 19. S y s t e m a t i s c h e G r u p p e n w e r t e d e s F a g e t u m e ly rae tosum 
u n d d e s F . a l l i e to sum. 

Fagion Fraxino-
Carpinion Fagatalia 

Fagion: 
Fraxino-
Carpinion 

F. elymetosum (36 Aufn.) 
F. allietosum (31 Aufn.) . 

12.9 
13.3 

4.4 
6.0 

13.0 
24.4 

2.9 
2.2 

6. V e r b r e i t u n g . 

Das Fagetum allietosum, das mehr noch als das F. elymetosum an 
feuchteres Klima gebunden ist, kommt vorwiegend in den regenreicheren 
und mittleren Teilen des nw-deutschen Mittelgebirges vor, wahrend es nach 
dem trockneren O hin (Harzvorland) allmahlich vom F. elymetosum ersetzt 
wird. Zwar sind die Kalkbuchenwalder des Untersuchungsgebietes und aus 
anderen Teilen Deutschlands und NW-Europas bereits friiher verschiedent-
lich beschrieben worden1, jedoch ist das F. allietosum erst spat als solches 
eikannt (Tx. 1934 n. n.) und als selbstandige Gesellschaft ausgeschieden 
worden (259). Daher kann unser Buchenwald auEerhalb NW-Deutschlands 
nur von wenigen Orten mit Sicherheit nachgewiesen werden. 

Ein Teil der von P f a l z g r a f (193) von dem Basalt des MeiSners 
beschriebenen Buchenwalder stimmt vb'llig mit der w flachgriindigen Variante 
des F. allietosum uberein. Diese von 590—6I0 m ii. NN hohen S-Hangen 
stammenden Aufnahmen sind Allium ursinum-Fazies mit Arum maculatum, 
Corydalis cava, Anemone ranunculoides und Ranunculus ficaria. Weiter 
erwahnt P f a l z g r a f aus der Umgebung des Meifiners Allium ursinum-
razies auf Muschelkalk, so dafi man annehmen kann, d a i dort das F. allie
tosum nicht selten ist. 

S c h w i c k e r a t h (220) bringt aus dem Landkreis Aachen einige 
Aufnahmen von Kalk-Fageten, darunter eine Mercurialis-Fazies (NW-
Hang, 260 m ii. M.) mit Arum und Anemone ranunculoides. Jedoch enthalt 
aiese Aufnahme auch Elymus europaeus, Crataegus spec, und Festuca 
suvatica, so daE hier eine Durchdringung der Hohenvariante des F. elyme
tosum mit dem F. allietosum vorzuhegen scheint. Die Wahrscheinlichkeit des 

Vom Wesergebirge gab Andr^e (13) bereits 1919 die Beschreibung des 
Wihlingaspekt^ eines Kalk-Buchenwaldes mit Arum maculatum, Allium ursinum, 
Corydalis cava, Anemone ranunculoides und Ficaria veraa, das zweifellos mit 
unserem F. aUietosum identisch ist. Markgraf (167) bringt einige Aufnahmen 
oieser Gesellsehaft aus dem Leine- und Weserbergland. Er hat sie als „stauden-
reichen Buchenwald" (S. 38 Aufn. 1.), „Mercurialis-Buchenwald" (S. 47 Aufn. 1 
und 4) und „Meliea iiniftora-Buchenwald" (S. 42 Aufn. 4) bezeichnet. Weil die 
^jesellschaften Markgrafs nach der Dominanz von Allium, Mereurialis und 
™ k ^ miiflora ausgeschieden wurden, von denen die beiden letzteren auch fazies-
Diidend im F. elymetosum auftreten, muBte diese Methode zur Vermengung 
vmemi gut getrennten Subassoziationen fuhren. 
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Vorkommens des typischen F . allietosum in diescm Gebiet ist gro6, um so 

mehr als S c h w i c k e r a t h einen Allium ursinum-Fundort im „Fagelum 

calcareum" erwahnt. 

Nach einer unvollstandigen Angabe von F a b e r (77) kommt im 

Wiirttembergischen Muschelkalkgebiet und im Schwabischen Jura das „Fa-

getum calcareum fraxinetosum" vor, das durch die Differentialarten Arum, 

Allium, Corydalis cava und Anemone ranunculoides vielleicht unserm 

F. allietosum cntsprechen diirfte. 

Das „Fagetum corydaletosum" von K u h n (141) aus dem Neckar-

gebiet der Schwabischen Alb (530—840 m ii. NN auf vorwiegend N- bis 

O-Expositionen) ist durch die Anwesenheit der Differentialarten Arum, 

Allium, Corydalis cava, Anemone ranunculoides und Ranunculus ficaria 

unserem F. allietosum gleichzusetzen. Aufier diesen treten in diesem Fa

getum einige Differentialarten unserer 6 Variante wie Acer pseudoplatanus, 

Brachypodium silvaticum und Poa nemoralis mehr oder weniger stet auf. 

Aufierhalb Deutschland findet das F . allietosum vermutlich seine nord-

lichste Verbreitung auf den Kalkboden S-Schwedens. Die „Asperula-

Assoziation" von M a r k g r a f (166) hat eine gewisse Ahnlichkeit mit 

unserer Asperula-Fazies des Fagetum allietosum. Auch verschiedene der 

nach der Skandinavischen Methode gewonnenen Aufnahmen L i n d q u i s t s 

(152) besitzen den Charakter unseres Kalk-Fagetums mit Arum, Allium, 

Corydalis cava, Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria u. a. Jedoch 

kann man aus diesen Aufnahmen nichts Sicheres schliefien. Es ist nicht 

unmoglich, dafi verschiedene von L i n d q u i s t s Buchen-Gesellschaften zum 

feuchten Buchenmischwald (Querceto-Carpinetum elymetosum) gehoren. 

Die Listen der englischen Autoren von den nordwestlichsten Kalk-

buchenwaldern Europas in SO- und dem mittleren Teil S-Englands, er-

lauben auch nicht einwandfrei auf das F . allietosum zu schliefien (M o s s, 

R a n k i n und T a n s l e y 180; T a n s l e y und A d a m s o n 243; 

A d a m s o n 3 ; T a n s l e y 242; W a t t und T a n s l e y 277; W a t t 

275, 276). Ein Kreide-Fagetum (W-Hang, 100 m2) bei Chequers (Wen-

do ver) in Buckinghamshire, von Herrn Prof. Dr. W e e v e r s, Amsterdam, 

nach der Methode B r a u n - B l a n q u e t s aufgenommen und mir liebens-

wiirdigst zur Verfiigung gestellt, hat folgende Zusammenstellung: 

Charakter-und Verbandscharakterarten Differentialarten Fagetum allietosum 
1.1 Arum maculatum 

Fraxino-Carpinion-Charakterarten 
+ .1 Acer pseudoplatanus B. 
+ .1 „ „ Str. 
+ .1 Carpinus betulus Str. 
+ .1 Primula acaulis 

5.5 
-r.l 
0 . 0 
1.2 

+ .1 
2 2 

-Kl 

Fagus silvatica B. 
„ ,, Str. 

Mercurialis perennis 
Asperula odorata 
Melica uniflora 
Sanicula europaea 
Dentaria bulbifera 



Fagetalia-Charakterarten Begleiter 
+ .1 Lamium galeobdolon + . 1 Primula veris 
+ . 1 Circaea lutetiana -j- • 1 Luzula pilosa 
+ .1 Euphorbia amygdaloides 

Von den Differentialarten des F. allietosum besitzt diese Aufnahme nur 
Arum maculalum. Sie weicht von dieser Gesellschaft ab durch Dentaria 
bulbifera und Euphorbia amygdaloides, Arten, die in NW-Deutschland lhre 
Hauptverbreitung im F. dryopteridetosum haben. AuEerdem durch Primula 
veris (in den Fageten NW-Deutschlands nur im flachgrundigen F. elyme-
tosum) und durch Pr. acaulis, die im nw-deutschen Mittelgebirge fehlt. Wenn 
in England also iiberhaupt das F. allietosum anzutreffen ist, dann konnte 
clort nur eine abweichende Variante zu erwarten sein. 

Vollstandigkeitshalber sei hier bemerkt, dafi die Allium ursinum-Fazies 
des „Fagetum silvaticae carpaticum** von W a l a s (269) aus dem Babia 
Gora-Gebirge und die Subassoziation mit Allium ursinum des „Fagetum 
Carpaticum F'atrae** von K l i k a (131) nicht mit dem F. boreoatlanticum 
allietosum identisch sind. Ebensowenig gehoren die von K o z l o w s k a 
(137) beschriebenen Kalkbuchenwalder mit Corydalis cava und Anemone ra-
nunculoides vom Jurazug zwischen Krakau und Czestochowa hierher, weil 
auch diese zu einer anderen Buchenwald-Assoziation gestellt werden miissen. 

7. S y n g e n e s e u n d Z o n i e r u n g . 

Die sakulare Sukzession des F. allietosum lafit sich innerhalb des Unter-
suchungsgebietes nur im Leine- und Weserb'ergland vollstandig studieren, 
da nur dort unreife Steilwande und -hange in den Kalkbergen vorkommen. 

Am Fufie solcher nach N oder O schroff absturzenden Kalkklippen des 
Uuinger Berges, des Thiistcrberges, des Ith usw. werden stellenweise auf 
dem von nur wenig Feinerde untermischten Gesteinsschutt durch standige 
groEe Luftfeuchtigkeit, Mangel an direktem Sonnenlicht und niedrige Tem-
Peraturen fiir die Vegetation besondere Bedingungen geschaffen. Auf den 
manchmal recht schmalen und parallel zum Felsfufi verlaufenden Schutt-
Kegeln findet sich eine bemerkenswerte Waldgesellschaft, das Acereto-Fraxi-
netum, das eine Reihe seltener, feuchtigkeitshebender und schattenertragender 
* hanerogamen, Fame und Moose birgt. Wegen der Seltenheit geeigneter 
Standorte und ihrer geringen Ausdehnung sind in unserem Gebiet meist nur 
1'ragmente dieser Gesellschaft vorhanden. 

L>as Waldbild dieser dem Fraxmo-Carpmion-Verband angehorenden 
Assoziation (vgl. Tab. 20) weicht wesentlich ab von dem der sie umgebenden 
Buchenwalder. Die Baumschicht wird von Fraxinus und Acer pseudoplatanus 

errscht, Welcbe untermischt sind mit Ulmus scabra und Tilia platyphyllos. 
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Die Linde klammert sich fast immer an die ausstreichenden Schichtkopfe. 

Dagegen fehlt die Buche in optimalen Bestanden. Die vielfach reich ent-

wickelte Strauchschicht setzt sich aus Sambucus racemosa, Ribes- und Rubus-

Arten, Corylus und Cornus sanguinea zusammen. In der sich oft durch einen 

geringen Deckungsgrad auszeichnenden Krautschicht fallen die im Gebiete 

seltenen, fur die Assoziation jedoch charakteristischen Arten, wie Phyllitis 

scolopendrium, Actaea spicata, Dryopteris lobata und Lunaria rediviva, auf. 

Die umherliegenden unverwitterten Felsblocke bieten, so weit sie von ab-

triefendem Wasser dauernd feucht gehalten werden, einen giinstigen Standort 

fiir eine sehr iippige Moosvegetalion mit Arten wie Ctenidium molluscum, 

Neckera complanata, Thamnium alopecurum und vielen anderen, die viel-

leicht eine eigene Assoziation bilden. Die drei folgenden Aufnahmen ge-

wahren eine gewisse Vorstellung der soziologischen Struktur dieser Asso

ziation (Tab. 20) . . 

Tab. 20. Acereto-Fraxinetum typicum (Gradmann) Tx. 1937. 

Aufnahme Nr 
Hohe ii. NN (m) 
Exposition 
Neigung 
Aufnahmeflache (m2) 

Charakterarten: 
Acer pseudoplatanus L B 
Acer pseudoplatanus L " Str.+Klge 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman 
Actaea spicata L 
Dryopteris lobata (Huds.) Sch. et Th 
Lunaria rediviva L 

Verbandscharakterartm: 
Fraxinus excelsior L B 
Fraxinus excelsior L Str.+Klge 
Galium silvaticum L 
Campanula trachelium L 
Impatiens noli tangere L 
Eurhynchium striatum (Schrb.) Schpr 
Stachys silvaticus L 
Brachypodium silvaticum (Huds.) Pal 
Lamium macuJatum L 
Melandryum dioecum (L.) Simonkai 

Fagion-Verhandscharakterarten • 
Fagus silvatica L B 
Fagus silvatica L Str.+KJge 
Mercurialis perennis L 
Festuca silvatica (Poll.) Vill 
Melica uniflora Retz 
Asperula odorata L 

1 
260 
NO 
40° 
100 

2.1 
+ .1 

i^. <L 

+ .1 

^ 2 
+ .1 
+ .1 
+ .2 
2.3 

2 
290 
N 

35° 
100 

1.2 

1.1 
1.1 

3.2 
1.1 
1.1 
1.1 

1.2 

320 
N 

40° 
100 

1.1 
1.1 
1.2 
1.1 

+ .1 
+ .1 

2.2 

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

+ •2 

1.1 

1.2 

+ .1 

+ .1 

+ •2 

1.1 
+ .1 
2.2 

+ .2 

+ .1 
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Aufnahme Nr. 3 

Ordnungscharakterarten: 
Arum maculatum L 
Scrophularia nodosa L 
Epilobium montanum L 
Cicerbita muralis (L.) Wallr 
Poa nemoralis L 
Daphne mezereuin L 
Circaea lutetiana L 
Alliaria officinalis Andrz 
Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm. . . . 

Begleiter: 
Sambucus racemosa L 
Urtica dioeca L 
Asplenium trichomanes L 
Geranium robertianum L 
Cystopteris filix fragilis (L.) Chiovenda . 
Rubus idaeus L 
Sorbua aucuparia L 
Ribes alpinum L 
Dryopteris filix mas (L.) Schott . . . . 
Galium aparine L 
Seneeio Fuchsii Gmel.-f S. nemorensis L. 
Hieracium murorum L. em. Rchb. . . . 
Ulmus scabra Miller 
Corylus avellana L 
Tilia platyphyllos Scop 

Moose: 
Thamnium alopecurum Br. eur 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. . . 
Mnium undulatum Weis 
Neckera complanata (L.) Hub 
CUmaeium dendroides (L.) W. et M. . . 
Mnium hornum L 
Marchantia polymorpha L 
Hagiochila asplenioides (L.) Dum. . . . 

1.2 
+ .1 
+ .1 

+ .1 

+ .1 
2.2 

+ .1 
1.1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .2 
1.1 

+ .1 

1.2 
+ .2 
+ .2 
1.2 

+ .2 
+ .2 

+ .1 
+ .1 
1.1 

+ .1 
1.1 

+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .2 

+ .1 
2.2 
1.2 
1.1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 
1.1 
1.1 

1.2 
2.2 

2.2 
2.2 
1.2 

+ .2 
+ .1 
+ .2 

+ .1 
+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .2 

2.2 
+ .1 
+ .2 
+ .1 
+ .2 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 

2.1 

+ .1 

3.4 
+ .2 
+ .2 
2.3 

+ .1 

+ •2 
+ .2 

2. 
3. 

6.6.33 
28.5.33 
21.8.34 

Duinger Berg 
Barenburg (Osterwald) 
Ith s Koppenbriigge 

Alfeld 
Springe 
Hameln 

AuBer den aufgefuhrten Arten kommen unter den Begleitem noch vor: 
Athyrium filix femina, Eupatorium eannabinum, Fragaria vesca, Dryopteris 

robertiana (Aufn. 1); Lonicera xylosteum, Chrysosplenium alternifolium, MeHca 
nutans, Ribes grossularia, Anomodon vitieulosus, Rhythidiadelphus triquetrum 
(Aufn. 2); Fissidens taxifolius, Peltigera spec. (Aufn. 3). 

In dem MaSe, wie die Felsen mit zuaehmender Verwitterung in ihrem 

^chuttkegel ersticken, und damit die hier herrschenden extremen Boden- und 

lokalklimatischen Verhaltnisse sich andern, bekommen die Buchen und ihre 

§ • 
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Begleiter die Ueberhand. Dabei werden die lichtliebenden Arten der Strauch-
schicht und mit ihnen die Arten des Fraxino-Carpinion-Verbandes verdrangt. 
Neben Mercuriahs und Asperula stellen sich Allium, Corydalis cava, Ane
mone ranunculoidis u. a. ein, und das Fagetum allietosum lost allmahlich 
an den geschiitzten N- und O-Hangen das Acetero-Fraxinetum nach unten 
hin ab. Acer pseudoplatanus und Actaea spicata zeigen oft als Relikte in 
der flachgrundigen Ausbildungsform des F. allietosum seine Entwicklungs-
moglichkeit aus dem Eschen-Ahorn-Schluchtwald an. 

Im Acereto-Fraxinetum zeigen Bergahorn, Esche, Bergriister, Linde u. a. 
schr gute Wuchsleistungen. Darum sollte man die Standorte dieser Gesell-
schaft, welche im Vcrhaltnis zum Buchenwaldboden eine nur verschwindend 
geringe Waldflache einnehmen, ausschliefilich fur diese Edelholzer vor-
behalten. Auch in den Ubergangsstadien zum Fagetum allietosum sollte die 
Buche, wenn uberhaupt, nur mit einem geringen Prozentsatz im Bestande 
eingemischt werden, weil sie auf den steilen skelettreichen Boden nicht gut 
gedeiht und stark unter der Konkurrenz der Esche zu leiden hat. Bei der 
natiirlichen Bestandesverjiingung sat die Esche sich hier auSerdem sehr stark 
an (Eschen-Initialstadium) und bildet dann Dickungen, worin der Buchen-
jungwuchs sehr kiimmert und nur schwer hochzubringen ist (vgl. a. S. 158). 

Aus denselben Grunden wie das Fagetum elymetosum mu6 auch das F. 
allietosum, dessen Aufnahmen aus 220—360 m u. NN stammen, als K 1 i -
m a x-Gesellschaft aufgefafit werden. Bei geringerer Meereshohe zeigt der 
krautreiche Buchenwald eine Verzahnung mit dem Querceto-Carpinetum, das 
die Klimax in der Ebene bildet. Ebenso wie das F. elymetosum eine Hohen-
Variante besitzt, konnte man eine homologe Variante beim F. allietosum 
erwarten. Jedoch unterscheiden auch die hochstliegenden Bestande des kraut-
reichen Buchenwaldes (uber 300 m u. NN) sich nicht von den Aufnahmen 
der tieferen Hobenstufen (vgl. dazu P f a l z g r a f 193). 

Gelegentlich besiedeln + gut entwickelte Bestande des F. allietosum 
Steilhinge auf geringerer Meereshohe unterhalb der Buchenklimaxstufe. Diese 
mufiten dann als relief- und lokalklimatisch bedingte D a u e r g e s e l l -
s c h a f t e n aufgefafit werden, welche bei sakularer Abtragung dieser Hange 
allmahlich in das Querceto-Carpinetum ubergehen miissen. Meistens ist hier 
die weitere Sukzession des F. allietosum jedoch nicht einwandfrei zu stu-
dieren, weil sie durch Zonierungen infolge von Lbfi-Uberlagerungen ver-
wischt wird. Dunne Lofi-Schichten sind bereits in den tiefgriindigen Aus-
bildungsformen des F. allietosum festzustellen. Mit zunehmender Machtigkeit 
der Lofidecke ersetzt das Querceto-Carpinetum dryopteridetosum (s. S. 104 f f.) 
die tiefgrundige Ausbildungsform des F. allietosum, was in dem Auftreten 
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von Dryopteris Linnaeana, D. austriaca (ssp. dilatata und spinulosa) und 
ciner zunehmenden Zahl von Fraxino-Carpinion-Arteh zumAusdrack gelangt. 

Die verschiedenen Ubergange des F. allietosum zum Querceto-Carpinetum, 
gleichgultig ob es sich um stationare oder genetische handelt, zeigen alle eine 
Abnahme der Fagion- zugunsten der Fraxino-Carpinion-Arten. Die forstliche 
Bedeutung dieser Tatsache liegt darin, dafi die Buche hier in zunehmendem 
Mafie mit Holzern der Eichen-Hainbuchenwalder, wie Stiel- und Trauben-
eiche, Esche, Hainbuche, Bergahorn, Linde und Kirsche, untermischt werden 
sollte. 

8. K 1 i m a. 

Die allgemeinen Klimaverhaltnisse des nw-deutschen Verbreitungs-
gebietes des Fagetum allietosum sind schon beim F. elymetosum geschildert 
worden. Man mufi jedoch beriicksichtigen, dafi die dort aufgefiihrten mitt-
leren Jahrestemperaturen fur die N- und O-Expositionen — die Schatten-
seiten der Berge — wahrscheinlich etwas zu hoch sind. Weil ferner diese 
Hanglagen gegen die herrschenden SW- bis W-Winde geschiitzt sind, wird 
hier, im Vergleich zu den S-, SW- und W-Hangen, die Verdunstung geringer 
sein. Das F. allietosum besiedelt also solche Standorte der Kalkberge, welche 
durch relativ hohe und wenig schwankende Feuchtigkeit charakterisiert sind. 
Die Ergebnisse einiger lokalklimatischer Messungen, die diese Annahmen 
bestatigen, sind im Vergleich mit solchen aus dem F. elymetosum auf S. 131 
zusammengestellt. 

Im stark atlantischen Klima des w Teutoburger Waldes besiedelt das 
F. allietosum nicht nur die leeseitigen N- und O-Hange, sondem greift hier 
bezeichnenderweise auch auf die relativ trockenen S- und W-Expositionen 
uber, wo es das hier ausklingende F. elymetosum ersetzt. Vielleicht mufi der 
v»mnd dieses Ubergreifens auf die trockneren Hange in dem stark ozeanischen 
v-harakter des Klimas gesucht werden, das auch auf diesen Expositionen fur 
den krautreichen Buchenwald noch geniigend feuchte Bedingungen schafft 
\y%\. auch das s-exponierte F. allietosum des Meifiners auf 600 m ii. NN; 
»"3). I n typischer Ausbildung bestockt es hier nur die flachgriindigen Kalk-
nange, wahrend es auf tiefgriindigeren Boden zu seiner Asperula-Fazies 
Qegeneriert. Das schwachere atlantische Klima der unteren Buchenwaldstufe 
des Weser- und Leineberglandes erzeugt, ausschliefilich in N- und O-Lagen 
^le optimale Ausbildung des F. allietosum. Die Gesellschaft bestockt hier 
sowohl flach- wie tiefgriindigere Kalkhange, wenn sie auch auf den letzteren 
schon einen bedeutenden Fraxino-Carpinion-Einschlag besitzt. In den hoheren, 
niederschlagsreicheren Gebirgslagen dieses Gebietes erreicht das F. allietosum 
jedoch seinen reinsten Charakter. Weiter 6, unter dem trockenen und sommer-
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warmen Klima des n Harzvorlandes findet es sich immer seltener auf den 
leeseitigen Hangen und enthalt dann + zahlreiche Arten des hier auf die 
N- und O-Expositionen iibergreifenden F. elymetosum. Das F. allietosum 
besitzt also einen noch starkeren subatlantischen Charakter als das F. ely
metosum, da es weiter in das atlantische Gebiet vorstofit. Letzteres wagt sich 
dafiir tiefer in die trockneren Gebiete hinein. 

9. L e b e n s f o r m e n . 

Aus der Verbreituhg des F. allietosum und aus seiner Aufteilung in ver-
schiedene geographische Varianten und Ausbildungsformen kann bereits 
manches iiber seine Lebensbedingungen abgeleitet werden. Dafiir liefern aber 
auch die biologischen Spektren Anhaltspunkte. Die prozentuale Beteiligung 
der Phanerophyten, der Chamaephyten, der Hemikryptophyten, der Geo-
phyten und der Therophyten am Aufbau der Baum-, Strauch- und Kraut-
schicht (nach T i i x e n und E l l e n b e r g [262] berechnet) sind getrennt 
nach den 5 Varianten und Ausbildungsformen (vgl. Tab. 16) in Fig. S 
graphisch dargestellt. 

Fig. 8. 

ChP Hr* GO T 
Hs QPh 
He 

Biologische Spektren des Fagetum allietosum. 
1. Flachgriindige Ausbildungsform der w Variante. 
2. „ „ der 6 Variante. 
3. Tiefgrundige „ der 6 Variante. 
4. t)bergange der 6 Variante des F. allietosum zum F. elymetosum. 
5. Asperula-Fazies. 

Die Baume und Straucher sind in alien Spektren mit ungefahr gleichen 
Mengen beteiligt. Deutliche Unterschiede liegen aber in der Krautschicht und 
dort besonders in den wechselnden Anteilen der Hemikryptophyten und der 
Geophyten. Chamaephyten und Therophyten haben hier eine nur sehr geringe 
Bedeutung und konnen deshalb bei den weiteren Betrachtungen vernach-
lassigt werden. 

Die Asperula-Fazies (5) weicht durch ihren hohen Anteil an Hemikryp^ 
tophyten und sehr geringen an Geophyten von alien anderen Varianten und 
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Ausbildungsformen ab, was auf die Faziesbildung der Schaftpflanze Aspe-

rula zuriickzufiihren ist. 

Die Spektren der beiden flachgrundigen Ausbildungsformen (1 und 2) 

unterscheiden sich von denen der Ausbildungsformen 3 und 4 durch bedeutend 

mehr Geophyten, besonders Knollengeophylen. Weder 1 und 2 noch 3 und 4 

sind jedoch unter sich vollkommen identisch. Die flachgrimdige Ausbildungs-

form der 6 Variante (2) unterscheidet sich von ihrer w Parallele (1) durch 

eine fast dreifache Menge der Hemikryptophyten. Andererseits unterscheidet 

sich die tiefgriindige 6 Variante (3) von 4 durch mehr Hemikryptophyten 

und Knollen- und weniger Rhizomgeophyten. 

Die soziologischen Unterschiede der verschiedenen Varianten und Aus

bildungsformen werden also in ihren biologischen Spektren bestatigt. Daraus 

ergibt sich weiter, dafi die beiden flachgrundigen Ausbildungsformen 

(1 und 2) sich in ihrer Synoekologie sehr nahe stehen und sich von der tief-

griindigen 6 Ausbildungsform (3) und dem Uebergang zum F. elymetosum 

(4) + unterscheiden miissen. Die Asperula-Fazies mufa, ebenso wie in ihrer 

Artenkombination, auch synoekologisch vollkommen abseits stehen. 

Die Unterschiede der biologischen Spektren kdnnen z. T . auf die ver

schiedenen Klimate ihrer Verbreitungsgebiete zuriickgefiihrt werden. Wenn 

man von der abweichenden Asperula-Fazies und von dem wenig typischen 

Ubergang zum F. elymetosum absieht, sind die Hemikryptophyten, besonders 

die Rosettenpflanzen (Hr) und die Schaftpflanzen (Hs ) , am schwachsten 

in der w Variante vertreten, erreichen dagegen in beiden Ausbildungsformen 

der 6 Variante wesentlich hohcre Werte (vgl. Tab . 21). 

T a b . 2 1. B i o l o g i s e h e S p e k t r e n d e s F a g e t u m a l l i e t o s u m 
u n d d e r h o m o l o g e n K l i - m a x - F a g e t e n a u f S i l i k a t g e s t e i n e n . 

Phanero-
phyten 

MP NP Psc 

Chamae-
phyten 

Chp Chr Brr 

Hemikrypto
phyten 

Hr Hs He 

Geo- -
phyten 

Grh Gb 

Fagetum allietosum, 
w flaehgr. Var 

Fagetum allietosum, 
6 Var., flaehgr. Form . 

Fagetum allietosum, 
6 Var., tiefgr. Form 

Fagetum dryopteridetosum, 
w Var 

Fagetum dryopteridetosum 
typieum 

187.5 

87.5 

84.6 

187.5 

88.3 

1.3 

0.5 

2.7 

1.1 

9.2 

0.1 

0.4 

0.1 

[0.9 

0.1 

1.8 

0.9 

4.1 

4.2 

4.6 

"2.H 

0.4 

3.4 

5.7 

6.7 

10.9 

3.0 

6.6 

10.5 

18.7 

12.6 

0.2 

0.2 

0.9 

14.9 

13.3 

20.5 

33.1 

30.3 

30.6 

46.9 

50.5 

50.6 

30.3 

0.5 

12.6 

b.i 

0.7 

1.0 

4.1 

Man sollte freilich erwarten, dafi die Hemikryptophyten-Anteile von O 

nach dem atlantischeren W hin ansteigen wiirden. Dafi sie trotzdem in der 

o Variante starker vertreten sind, kommt daher, weil die Aufnahmeflachen 
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hicr im Durchschnitt hoher uber NN liegen und well in der hoheren Gebirgs-
slufe das Klima feuchter wird. Die mittlere Hohenlage der Aufnahme-
flachen der w Variante betragt nur etwa 230 m (180—260 m), wahrend die 
der 6 Variante bei etwa 290 m liegen (flachgriindige Ausbildungsformen 
zwischen 250—340 m; tiefgrundige zwischen 230—310 m). Die Richtigkeit 
dieser Annahme gewinnt durch die vergleichende Betrachtung der biologischen 
Spektren des Harzer Fagetum dryopteTidelosum und seiner w Variante, die 
ebenfalls N- und O-Expositionen bestocken, an Sicherheit. Denn in diesen 
durchschnittlich noch hoher liegenden Fageten treten die Rosetten- und 
Schaftpflanzen noch starker auf als in den beiden Ausbildungsformen der 
b Variante des F. allietosum (s. Tab. 21). Die Menge der Hemikrypto-
phyten, besonders der Hr und Hs, ist also ahnlich wie beim F. elymetosum 
(dort Hr und He) auch innerhalb der n- und o-exponierten Fageten ein 
feiner Anzeiger fur die niedrigeren Temperaturen und starkeren Niederschlage 
der hoheren Gebirgsstufen. 

Weil die Aufnahmeflachen der flach- und tiefgriindigen Ausbildungs
formen der 6 Variante des F. allietosum jedoch in ungefahr gleicher Meeres-
hohe liegen, zeigt sich, daE die Abwandlungen des Spektrums nicht allein 
klimatisch, sondern auch edaphisch gedeutet werden miissen. Da fur spricht 
auch, dafi mit dem Abnehmen der Gb und Zunehmen der Hr und Hs von 
der flach- nach der tiefgriindigen Ausbildungform hin, die Boden luftarmer 
und zugleich sauer und nahrstoffarmer werden (vgl. S. 83, S. 85 und S. 86). 

10. Boden. 

a) A l l g e m e i n e s . 

Das Fagetum allietosum besitzt, ahnlich wie das F. elymetosum, ein flach-
grundiges AG-Profil (Humus-Karbonat-Boden) von wechselnder Tiefe. 

Die Steilhange (15—25°), an denen nur wenig von unverwitterten Kalk-
steinsplittern durchsetzte humusreiche Feinerde von schwarzer Farbe und 
ausgezeichneter Kriimelstruktur ansteht (10—25 cm), bilden die Standorte 
der flachgriindigen Ausbildungsformen. Hier lassen sich ein Ar oder besten-
falls ein Ax- und Aa-Horizont1 unterscheiden. 

Die tiefgrundige Ausbildungform der 6 Variante und die Asperula-Fazies 
haben dagegen Bodentiefen von 25—40 cm auf flacheren Neigungswinkeln 
(2—10°) oder in flachen Mulden. Der Aj-Horizont ist auch hier noch 
immer von Humus schwarzlich gefarbt, jedoch hat seine Kruraelung bereits 
etwas nachgelassen. Darunter finden sich dann ein oder mehrere dunkel- bis 
gelblichbraune, gelegentlich auch rotlichbraune Horizonte (A2, A t ) . Das-

1 Fur die Bezeichmmg der Bodenhorizonte vgl. Fig. 3. 

80 



selbe ist der Fall, wenn dem urspriinglichen Gestein eine diinne Lofidecke 
aufgelagert ist. Dann ist die Bodenrarbe meist gelber und die Kriimelung 
noch schlechter. 

Die drei folgenden Profilbeschreibungen mogen eine Vorstellung von den 
verschiedenen Bodenprofilen des F. allietosum geben. 

1. Profil der flachgriindigen Ausbildungsform des F. allietosum auf reinem 
Kalkverwitterungsboden. Ith sw Wallensen. 2. 8. 1935. 

A0 ca 4 cm, 
Fj 2—3 cm, ziemlich zersetzte und sehr lockere vorjahrige Buchen-

streu (pH 6.1), deutlich getrennt von 

F"2 1—2 cm, stark zersetzter, lockerer Buchenlaubhumus (pH 6.7). 

Aj ca. 10 cm, grauschwarz, stark humos, sehr locker und ausgezeichnet 
gckriimelt (Krumel erbsengrofi, rund und weich). Von feinen bis 
groben Wurzeln der Baum- und Krautschicht stark durchzogen und 
von vielen unverwilterten Kalksteinen durchsetzt (pH 7.5). Viele 
Buchen-Mykorrhiza und zahlreiche Regenwurmer. Nach unten hin 
mit zunehmender Grofie der Krumel allmahlich iibergehend in 

A 3 ca. 10 cm, in Gesteinsspalten tiefer hinunter reichend, braunschwarz, 
humos, etwas kompakter als At mit groberen und eckigeren Kriimeln. 
Stark durchwurzelt von feinen bis groben, vor allem von Baum-
wurzeln. Von sehr vielen unverwitterten Kalksteinen durchsetzt, 
welche nach unten hin an Zahl zunehmen (pH 8.2). 

C Korallenoolith (Oberer Jura). 

2. Profil der tiefgriindigen Ausbildungsform des F. allietosum auf Kalk
verwitterungsboden mit diinner Lofidecke. Ith sw Lauenstein, Salz-
hemmendorfer Genossenschaftsforst. 4. 9. 34. 

A 0 ca. 4 cm, 
Fx 2—3 cm, vorjahriges Buchenlaub, ziemlich zersetzt und locker 

(pH 5.8), deutlich getrennt von 
F2 1—2 cm, stark zersetzter Buchenlaubhumus mit Pilzmyzel und 

Buchen-Mykorrhiza (pH 6.1). 

Ax5—10 cm, grauschwarz, stark humos, sehr locker und gut gekrumelt 
(kleine runde Krumel). Mit Lbfi untermischter Kalkverwitterungs
boden. Reich durchwurzelt von feinen Wurzeln der Kraut- und 
Baumschicht (pH 6.4). Regenwurmer. Krumel nach unten grober 
werdend. Allmahlich iibergehend in 

A2 10—15 cm, gelbbraun, schwach humos, fester als A±. Krumel etwas 
grober und eckiger. Wahrscheinlich noch Lbfi-Einflufi. Stark von 
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feinen bis groben Wurzeln der Baum- und Krautschicht durchzogen 
und von einzelnen angewitterten Kalksteinen durchsetzt (pH 6.2). 
Regenwiirmer. Ziemlich scharf begrenzt gegen 

A 3 ca. 20 cm, stellenweise in Gesteinsspalten tiefer hinuntergehend, rot-
braun, kompakt und grob gekrumelt. Vermutlich autochthoner Kalk-
verwitteiungsboden. Nur wenige grobe Baumwurzeln vorhanden. Viele 
kleine und grofie, teils angewitterte Kalksteine(pH 7.4). Regenwiirmer. 

C Kimmendge (Oberer Jura). 
3. Profil der Asperula-Fazies des F. allietosum in Lofi uber Kalkstein. 

Spannbrink, Forstamt Palsterkamp (Teutob. Wald) . 16. 8. 34. 
A0 2—3 cm, 

F\ 2—3 cm, vorjahriges Buchenlaub, ziemlich zersetzt und locker 
(pH 5.6), getrennt von 

F2 ca. 1 cm, stark zersetzter Buchenstreuhumus, von Pilzmyzel durch
zogen (pH 6.1) 

Ax 10—15 cm, in Wurzeltaschen tiefer hinuntergehend, grauschwarz, 
humos, locker und gut gekrumelt (Krumel rund und bis erbsengrofi). 
LoS. Hauptsachlich von feinen Wurzeln der Krautschicht stark 
durchwurzelt (pH 5.9). Regenwiirmer. Deutlich getrennt von 

A2 30—35 cm, gelblich braun, nur oben schwach humos, etwas kom-
pakter als A l f gut gekrumelt (kleine runde Krumel). Vermutlich noch 
Lofi. Stark durchzogen von feinen bis groben, hauptsachlich Baum
wurzeln (pH 5.8). Regenwiirmer. Scharf abgelrennt von 

A/C ca. 5 cm, graue, fette Verwitterungsrinde von Planerkalk, mit nur sehr 
wenig Wurzeln (pH 7.3). 

C Planer der Oberen Kreide. 

b) P h y s i k a l i s c h e B o d e n u n t e r s u c h u n g e n . 

Die Ergebnisse zahlreicher Messungen (September bis Oktober 1935) 
der physikalischen Eigenschaften der Bodenprofile im F. allietosum sind ge
trennt nach Varianten und Ausbildungsformen in Tab. 22 zusammengestellt. 
Die Mittelwerte der Luft- und Wasserkapazitaten und der festen Boden-
bestandteile sind nochmals in Fig. 9 graphisch dargestellt. 

Die festen Bodenbestandteile nehmen, wie iiblich, nach unten hin zu, dafiir 
werden Luft- und Wasserkapazilat geringer. 

Die beiden flachgriindigen Ausbildungsformen besitzen hbhere Luft-
kapazilaten und geringere Anleile fester Bestandteile als die tiefgriindigen 
Profile (Asperula-Fazies und tiefgriindige Ausbildungsform der 6 Variante. 
Die Ubergange dieser zum F. elymetosum wurden nicht untersucht). 
Die Bodendurchliiftung ist also in den beiden flachgriindigen Ausbildungs-



T a b . 2 2. E r g e b n i s s e d e r p h y s i k a l i s c h e n B o d e n a n a l y s e n 
n a c h S i e g r i s t im F a g e t u m a l l i e t o s u m (in V o l u m p r o z e n t ) . 

W Variante 0 Variante 
a) Flachgriindige Ausbildungsform a) Flachgriindige Ausbildungsform 

£1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 

— 

6 
7 

— -1 
Mittc 
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i-

Ax 

il 

L
uf

t-
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4.7 
5.5 
4.1 
3.9 
7.1 
6.6 
5.9 
8.1 

11.3 
13.5 
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55.8 
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49.9 
58.0 
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28.7 
38.7 
33.7 
33.6 
26.5 
28.2 
44.2 
33.9 
40.2 
30.4 

|B8.6 

L
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ha
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34.7 
42.4 
33.6 
41.6 
35.5 
49.4 
44.6 
37.8 
27.1 
36.4 
34.2 
|37.9 

W
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se
r-

ge
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lt
 

33.6 
28.9 
27.7 
24.7 
30.9 
24.1 
27.2 
18.0 
39.0 
23.4 
35.4 
28.5 

2 
3 
4 
5 
6 

lK 

Mittel 

3.8 
3.8 
2.5 
4.5 
3.9 

42.3 
57.8 
57.0 
53.2 
56.5 

53.9 
38.4 
40.5 
42.3 
39.6 

20.1 
25.8 
27.5 
28.2 
30.1 

[ 3 .7|53.4|42.9|26.4 

26.0 
35.8 
32.0 
29.5 
30.3 

30.7 

b) Tiefgnindige Ausbildungsform 
(Asperula-Fazies) 

27 
— 

— 

28 
- — 

• — 

30 
31 
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— 

Mittc 

Aj< 
m 

A 

> 

3.7 
3.1 
1.2 
3.2 
2.2 
2.3 
4.6 
3.5 
0.5 
2.8 

12.7 

48.0 
55.8 
59.9 
56.1 
54.5 
t/TC . ft 

58.1 
59.0 
58.8 
66.7 

57.5| 

44.3 
41.1 
38.9 
40.7 
43.3 
43.3 
37.3 
37.5 
40.7 
30.5 

ee.el 

16.5 
32.8 
32.9 
28.5 
23.8 
20.2 
34.4 
36.0 
34.6 
33.4 

29.3| 

39.2 
26.1 
28.2 
30.8 
32.9 
36.5 
28.3 
26.5 
24.7 
36.1 
30.9 

27 
— 

— 

28 
30 
— 

A2< 

Mittel 

27 
• 

JO 
Ag, 

Mittel 

< 

2.3 
1.7 
1.1 
0.8 
2.7 
1.1 

44.9 
45.4 
45.0 
46.4 
46.1 
49.2 

52.8 
52.9 
53.9 
52.8 
51.2 
49.7 

15.6 
25.4 
19.4 
22.0 
28.4 
20.4 

31.6 
21.7 
26.7 
t _D . & 

20.4 
29.9 

k 1 .6|46.l |52.3|21.8l25.9 

f 0.8 
0.9 
1.1 
1.5 

1.0 

45.4 
44.8 
42.2 
39.3 

43.0 

53.8 
54.3 
56.7 
58.9 

56.0 

18.2 
25.9 
19.2 
9.5 

18.2| 

28.0 
19.8 
24.1 
31.6 
25.8 

8 
9 

10 
11 
11 
— 

12 
— 

13 

H
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i-
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nt
 

A l 

Mittel 

ka
pa
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t. 

11.2 
13.4 
5.0 

12.0 
11.5 
4.8 

13.2 
6.0 
6.4 

13.3 

W
as

se
r-

ka
pa

zi
t. 

48.6 
49.7 
62.7 
50.8 
59.1 
60.5 
47.2 
71.2 
59.0 
54.0 

• 
CU 1 

40.2 
36.9 
32.3 
37.2 
29.4 
34.7 
39.6 
22.8 
34.6 
32.7 

k 9 .7|56.3|34.0| 

L
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t-
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ha
lt
 

35.2 
38.8 
48.0 
34.4 
37.7 
14.0 
22.8 
38.8 
33.4 
37.5 

34.1 

W
as

se
r-

ge
ha

lt 

24.6 
24.3 
19.7 
28.4 
32.9 
51.3 
37.6 
38.4 
32.0 
29.8 

31.9 
8 
9 

11 
12 

Mittel 

5.9 
4.3 
4.8 
5.2 
5.1 

49.9 
47.0 
55.4 
51.3 
48.0 

44 
48 
39 
43 
46 

[ 5 . l |50.3 |44 

22.3 
18.4 
30.0 
24.1 

33.5 
32.9 
30.2 
32.4 
27.9 

6|24.0|31.4 

b) Tiefgriindige Ausbildungsform 

14 
15 
16 
— 

— 

18 
19 
22 
23 

Mitt 

Ax< 

e l 

6.0 
6.6 
4.2 
3.4 
4.3 
4.6 
4.8 
3.2 
5.8 

, 4.8 j 

56.0 
49.9 
56.0 
52.7 
57.7 
54.6 
57.0 
53.6 
47.9 

54.0 

38.0 
43.5 
39.8 
43.9 
38.0 
40.8 
38.2 
43.2 
46.3 

41.2| 

35.6 
29.8 
42.8 
25.9 
19.8 
33.4 
32.1 
22.0 
30.4 

30.2J 

26.4 
26.7 
17.4 
30.2 
42.2 
25.8 
29.7 
34.8 
23.3 

28.6 

16 

18 
19 
22 
23 

Mittel 

18 
23 

0.8 
2.2 
2.3 
2.8 
1.5 
1.6 
2.9 

51.2 
53.3 
62.6 
46.4 
56.7 
50.3 
46.2 

48 
44 
35 
50 
41 
48 
50 

.0 

.5 

.1 

.8 

.8 

.1 

.9 

28.1 
32.6 
35.8 
33.4 
28.1 
9.6 

20.4 

23.9 
22.9 
29.1 
15.8 
30.1 
42.3 
28.7 

[ 2.0l52.3|45.7|26.8|27.5 

lz{ 

Mittel 

0.6 
0.8 
1.5 
1.3 

1.1 

50.1 
44.2 
38.9 
41.7 

49 
55 
59 
57 

3 
0 
6 
0 

43.7|55.2 

29.9 
24.2 
12.8 
17.6 

20.8 
20.8 
27.6 
25.4 

21. l |23.7 
Vgl. Tab. 16. 
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f~ lLuf t teipazftat EEIWasser kapazitdt ED feste Bestandteile 

Mittlere Werte der Luft- und Wasserkapazitaten und der festen Bodenbestand-
teile im Fagetum allietosura (in Volumprozent). 

1. W Variante 2. 0 Variante 
a) Flaehgriindige Ausbildungsform 
b) Tiefgriindige Ausbildungsform 

formen am besten. Die Faziesbildung von Mercunalis, Allium und Corydalis 
cava, sowie das Auftreten von Actaea auf den flachgriindigen Boden darf 
als Ausdruck dieser Verbaltnisse gewertet werden. Jedoch ist es unwahr-
scheinlicb, daE das Vorkommen oder die Massenausbreitung dieser Arten 
von der hoheren Luftkapazitat allein abhangig ist. Denn die Ursacbe der 
starkeren Kriimelung mufi zugleich in einem starkeren Ca-Ionen-Einflufi ge-
sueht werden, worauf auch die pH-Analysen (s. S. 85) und die Sattigungs-
grade der sorbierenden Bodenkomplexe (s. S. 86) hinweisen. 

Weiter ist bemerkenswert, dafi ebenso wie die Hoben-Variante des F. 
elymetosum auch die durchschnittlich am hdchsten liegende 6 Variante des 
F. allietosum die hdchsten Luftkapazitalen aufweist, und dais diese in der 
w Variante wesentlich niedriger sind. Diese Erscheinung zeigt sich in den 
Boden aller Ausbildungsformen, vor allem in ihren oberen Horizonten. Die 
Differentialarten der 6 Variante (vgl. Tab. 16) sind vermutlich z. T . ein 
Ausdruck dieser besseren Bodendurchliiftung. Auch hier wird die bessere 
Bodenkriimelung die Folge einer starkeren Ca-Ionen-Beteiligung sein, so daE 
diese Arten gleichfalls auf die pH-Werte und die Sattigungsgrade der 
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sorbierenden Bodenkomplexe reagieren. Das gesammelte oekologische Ma 

terial reicht jedoch noch nicht aus, um sichere Schliisse zu Ziehen, und es 

mu6 zukiinftigen Spezial-Untersuchungen vorbehalten bleiben, die Zeiger-

cigenschafteu dieser Arten naher zu klaren. 

c) C h e m i s c h e B o d e n u n t e r s u c h u n g e n . 

Die mittleren pH-Wer t e der verschiedenen Varianten und Ausbildungs-

formen dcs Fagetum allietosum sind zu T a b . 23 vereinigt. Die Messungen 

wurden in dem relativ kurzen Zeitintervall vom 15. Juli bis 15. August 1935 

durchgefiihrt, um die jahreszeitlichen Schwankungen moglichst auszuschalten 

und vergleichbare Werte zu erhalten. (Von den Ubergangen der 6 Variante 

7um F . elymetosum im n Harzvorland liegen keine Messungen vor.) 

Tab. 23. Aktuelle Aziditat (pH) das Fagetum allietosum 
15. Juli—15. August 1935. 

Flachgriindige Ausbildungsform: 

Ax 

westl. Var. 
ostl. Var. 

141) 
16 

5.3-5.5-6.3 
5.6—6. / -6 .6 

11 
16 

5.9-6.5-6.9 
5.8-6-4-7.3 

9 
14 

6.5-6.S-7.6 
6 .3-6.9-7.8 

C2 

6 
8 

6.9-7.5-7.8 
7 .4-7.7-8.3 

Tief grundige Ausbildungsf orm: 

A l 

westl. Var. I141) 
6stl. Var. 115 

5.4-5.7-6.2 
5.5-5.9-6.4 

11 
12 

4 .9-5.3-6.4 
5 .7-6.2-7.0 

10 
10 

5 .0-5.4-6.0 
6 .1-6.5-7.4 

westl. Var. 
ostl. Var. 

C2) 

9 
10 

6.2-6.4-7.0 
6 .5-6.5-7.5 

5 
6 

7 .1-7.4-7.7 
7 .5-7.5-8.1 

Wenn auch die Zahl der Messungen zu gering ist, um endgiiltige Schliisse 

ziehen zu konnen, zeigen doch die Ergebnisse bemerkenswerte Unterschiede. 

In der flachgriindigen w Variante sind samtliche Bodenhorizonte nur etwas 

saurer als in der flachgriindigen Ausbildungsform der 6 Variante. Viel aus-

gepragter zeigt sich diese Abhangigkeit vom Allgemeinkhma bei der tief-

grundigen Asperula-Fazies und der tiefgriindigen 6 Variante. In erster Linie 

zeigen hier die At- und A2-Horizonte betrachtliche Saureunterschiede. Diese 

je nach den klimatischen Verhaltnissen der Gebiete verschiedenen pH-Werte 

finden ihren floristisch-soziologischen Ausdruck in den Varianten-Differential-

arten (vgl. Tab . 16). Besonders schemt Elymus an die weniger sauren Boden 

der 6 Variante gebunden zu sein. Weil sich die Varianten jedoch noch in 

1 Zahl der Messungen. 
2 Im C-Horizont wurde das pH der Verwitterungsschicht des Grundgesteins 

gemessen. 
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anderen I' aktoren physikalischer und chemischer Natur unterscheiden, ist noch 

mcht einwandfrei festzustellen, inwieweit die Sauregrade der Bbden fiir diese 

soziologischen Unterschiede verantwortlich sind. 

Imierhalb gleicher Klimagebiete sind die Humus- und mineralischen 

Horizonte der flachgriindigen Ausbildungsform basischer als die der tief-

griindigen. Die Fazies von Mercurialis, Allium und Corydalis cava sowie das 

Vorkommen von Actaea, welche die flachgriindigen Boden des F . allietosum 

charakterisieren, sind dadurch zugleich als Zeiger der hoheren Aziditats-

zahlen zu werten. 

Einige Bodenprofile des F . allietosum wurden nach der Methode von 

D e i n e s (s. S. 59 ff.) unlersucht. Die Ergebnisse finden sich in Tab . 24. 

Tab . 24. Die T-, S- und T :S-Wer te der Boden des F. a l l i e t o sum. 

a 9 £ o 
o «* 

H B 
o> J, o 
m o c 

' ̂  o S 

w 

B 
d 

H 

w 

H 

w 
B 
a 

03 

1. Flaehgriindige Ausbildungsform 
der w Variante. Spannbrink 
(Teutoburger Wald), NO 25°. 
Aufn. 4, Tab. 16 

A$ 2—5 
ea 15 

102.2 
6.8 

76.2 
6.7 

26.0 
0.1 

1.34 
1.01 

2. Flaehgriindige Ausbildungsform 
der 6 Vaiiante. Ith, Salzhemmen-
dorfer Genossenschaftswald, O20° 
Aufn. 9, Tab. 16 

AQ 

A3 

2—4 
ca 20 
ca 10 

108.0 
34.9 
17.5 

98.0 
34.8 
17.4 

10.0 
0.1 
0.1 

1.10 
1.00 
1.00 

3. Tiefgrundige Ausbildungsform 
der w Variante (Asperula-Fazies). 
Spannbrink (Teutoburger Wald), 
N 5°. Aufn. 28, Tab. 16 

AQ 

Ax 
A2 

A3 

2 
8—15 
ca 30 
5—10 

88.6 
26.7 
14.9 
17.6 

63.6 
15.7 
6.9 

17.5 

25.0 
11.0 
8.0 
•0.1 

1.39 
1.70 
2.16 
1.00 

4. Tiefgrundige Ausbildungsform 
der o Variante. Hohenstein no 
Hess.-Oldendorf, NO 3° 
Aufn. 17, Tab. 16 

Lo 
A * 

lB 

4 
ca 10 
ca 25 
ca 10 

87.0 
36.2 
30.0 
34.6 

67.0 
30.2 
24.0 
34.6 

20.0 
6.0 
6.0 
0.0 

1.30 
1.20 
1.25 
1.00 

5. Tiefgrundige Ausbildungsform 
der 6 Variante. Ith, Salzhemmen-
dorfer Genossensehaftswald, 
ONO 10°. Aufn. 18, Tab. 16 

AQ 

A i 
A, 

3—4 
ea 10 
ca 15 
ca 20 

97.2 
39.9 
20.8 
28.4 

80.2 
33.9 
13.3 
26.4 

17.0 
6 0 
( . 0 

2.0 

1.21 
1.15 
1.56 
1.07 

In Fig. 10 sind die totalen Sorptionskapazitaten ( T ) , die Sattigungsgrade 

(S) und deren Quotient T :S , fiir die einzelnen Profile nach den Horizonten 

getrennt, graphisch dargestellt. 

Die Profile der flachgriindigen Ausbildungsformen zeigen eine stete Ab -

nahme der T - und S-Werte mit zunehmender Bodentiefe, wahrend bei den 

tiefgriindigen nach einem Absinken in den oberen Horizonten im A 3 ein 

erneutes Ansteigen dieser Werte erfolgt. In den tiefgriindigen Profilen ist 

der T:S-Wert im A 2 - am hochsten, d. h. die Menge der H-Ionen ist hier 

am grofiten. Im A 2 findet also eine gewisse Bodenauswaschung statt. Im 
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Fig. 10. 
1080 

Totate Sorptionskapazitat (T). 

Sattigungsgrad (5) 

T^Mafj fur die relative Menge 
der H-Ionen 

9Sj? 

mm 

"• "• i'l'fcii « 

175 1*4 

8$) 

6*0 

300 J l * 

§02 

1,00 ^ too 
A-, A3 

i^L 

385 
355 

203 

13.3 

14 2M 

Jj50 1.20 U5 100 
Ai A2 A5 

156 

Aa An A2 A5 

T-, S- und T;S-Werte einiger Boden des Fagetum allietosum. 
1. und 2. Flachgrundige Ausbildungsformen 
o., 4. und 5. Tiefgrundige Ausbildungsformen. 

A! dagegen wird diese Auswaschung standig durch den Laubfall aus-
geglichen. Die Unterschiede zwischen den flach- und tiefgriindigen Profilen 
miissen daher darauf zuriickgefiihrt werden, dafi in ersteren alle Horizonte 
in engster Beriihrung entweder mit dem Auflagehumus oder mit dem Kalk-
stein (C) stehen. 

Unter den gleichen Klimabedingungen zeigt die Humusauflage (A0) der 
flachgriindigen Profile grbfiere T- und S-Werte als die der tiefgriindigen 
(vgl. 1 mit 3 bzw. 2 mit 5 der Fig. 10). Offenbar kann die Buche auf Kalk-
boden in ihrem Laube eine grofiere Basenmenge aufspeichern, wenn der 
Boden flachgriindiger ist, weil die Buchenwurzeln im flachgriindigen Boden 
eine bedeutend grofiere Beriihrungsflache mit dem Basen spendenden Gestein 
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besitzen als im tiefgriindigen, wo die Hauptmasse der Wurzeln die z. T . 
bereits verarmten oberen Horizonte durchzieht. 

Die in Exposition, Neigungswinkel, Bodentiefe usw. gleichen Standorte 
zeigen in den Horizonten, in denen der geogene Einflufi praktisch nur noch 
indirekt wirksam ist (Kreislauf der Stoffe), also im A0, Ax und A2 , deut-
liche Unterschiede je nach den Verbreitungsgebieten der verschiedenen Va-
rianten. Die flachgriindigen Formen der w (1) und der 6 Variante (2) sind 
zwar wegen der verschiedenen Tiefgrundigkeit ihrer Bbden nicht direkt ver-
gieichbar, jedoch zeigt der tiefgrundigere, und daher eher einer bemerkbaren 
Auswaschung ausgesetzte Boden der b Variante trotzdem etwas gilnstigere 
Sattigungsgrade als die w Variante. Ebenso wie die flachgriindige zeigt auch 
die tiefgriindige Ausbil dungs form der o Variante (4, 5) bedeutend bessere 
S- und T:S-Werte in alien Bodenhorizonten als ihre w Parallele, die Aspe-
rula-Fazies (3). Diese stent durch die hohen, eine relativ starke Boden-
auswaschung zeigenden T:S-Werte, hier ebenso wie durch ihre soziologische 
Zusammensetzung, ihr Lebensformspektrum, ihre weniger gute physikalische 
Bodenbeschaffenheit und ihre geringen pH-Werte abseits von dem typischen 
F. allietosum. Die beiden Bestande der tiefgriindigen 6 Variante (4, 5) 
kommen einander sehr.nahe, wenn auch der A2 von 4 einen ungunstigeren 

T:S~Quotient aufweist als der von 5. 
Die besseren Sattigungsgrade der von hoheren Meereshbhen stammenden 

flach- und tiefgriindigen Bbden der b Variante (290—340 m) gegeniiber 
denen der niedrigeren w Variante (220—230 m) zeigen, dafi in den hoheren 
Gebirgslagen des Weser- und Leineberglandes das Klima dem F. allietosum 
mehr zusagt als das des niedrigeren Teutoburger Waldes. Diese Annahme 
steht durchaus in Ubereinstimmung mit dem soziologischen Befund, den 
Ergebnissen der physikalischen Bodenuntersuchungen und den pH-Werten, 
welche alle eindeutig dafiir sprechen, dafi das F. allietosum erst in hoheren 
Lagen seine optimale Entwicklung erreicht. 

V, Silikat-Fageten. 
Die bis in die Klimaxstufe der Fageten hinaufragenden Erhebungen der 

nw-deutschen Kalkfageten sind haufig, jedoch stets nur brtlich, von Lbfi-
schichten in wechselnder Machtigkeit uberdeckt. Der Einflufi dieses Silikat-
gesteins macht sich deutlich in der soziologischen Zusammensetzung seiner 
Vegetation bemerkbar. Statt der Kalk-Fageten tragen dann die flacheren 
Kuppen, soweit sie w- bis n-exponiert sind, das Fagetum festuceiosum sil-

uaiicae, wahrend die starker der Sonne und dem Winde ausgesetzten SW-
Hinge vom F. luzuletosum mmorosae und die N- und O-Hange vom 
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F. dryopteridetosum Linnaeanae besiedelt werden. Diese drei Subassozia-

tionen des nordatlantischen Buchenwaldes finden sich auch auf anderen 

silikatischen Gesteinen des nw-deutschen Berglandes wie Keupermergel, 

tonhaltigem Wealdensandstein u. a. und setzen in lokalklimatisch bedingtem 

Mosaik die gesamte Buchenwaldstufe des Harzes zusammen (261). Ob-

wohl der Harz aufierhalb unserer Betrachtungen bleibt, miissen diese in das 

niedersachsische Bergland vorstofienden Buchenwalder der Vollstandigkeit 

Iialber kurz besprochen werden. 

1. D a s F a g e t u m b o r e o a t l a n t i c u m f e s t u c e t o s u m 
s i l v a t i c a e T x . 1 9 3 7. 

Der nordatlantische Waldschwingel-Buchenwald. 

Dieses Fagetum besitzt eine Baumschicht aus reiner Buche, in der nur 

gelegentlich in Einzelmischung Esche, Bergahorn, Traubeneiche u. a. vor-

kommen. In der Krautschicht herrscht die herdenweise auftretende Festuca 

silvatica, nach der diese Gesellschaft benannt wurde. 

Uber die soziologische Struktur der Gesellschaft geben die 9 Aufnahmen 

der Tab . 25 Aufschlufi. 

AuBer den in der Tabelle aufgefiihrten Arten kommen folgende Begleiter je 
einmal vor: 

Melica nutans (Aufn. 2); Veronica officinalis (2); Sorbus aucuparia (3); Plagio-
thecium denticulatum (3); Dactylis glomerata (3); Dicranum scoparium (4); 
Dicranella heteromalla (4); Deschampsia caespitosa (4); Geranium robertianum (5); 
Senecio Fuchsii (5); Galeopsis tetrahit (7); Luzula pilosa (9); Dryopteris Linnae-
ana (9). 

Die Aufnahmen stammen von den fokjenden Orten: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

15.8.35 
18.4.37 
6.5.35 
7.6.35 

24.5.34 
25.7.34 
26.7.34 
25.7.34 
20.9.35 

Thiisterberg 6 Eggersen 
Hohenstein (Suntel) 
Hohenstein (Suntel 
Hirschkuppe no Rinteln 
Ith w Lauenstein 
Lachemer, Stadtforst Hameln 
Kliit bei Hameln 
Kliit (Stieg) bei Hameln 
Deister (Mooshiitte), Abt. 9 Staatsforst 

Haste 

Hameln 
Grfsch. Schaumbg. 
Grfsch. Schaumbg. 
Grfsch. Schaumbg. 
Hameln 
Hameln 
Hameln 
Hameln 
Grfsch. Schaumbg. 

Die Charakter- und Verbandscharakterarten, von denen nur Fagus, 

Festuca silvatica, Melica uniflora und Asperula hochstet sind, finden sich 

am zahlreichsten in den Bestanden auf LoS uber Kalkstein (Aufn. 1—5 

der Tab . 25) . Auf Keupermergel (Aufn. 6—8) und auf Wealdensandstein 

(Aufn. 9) ist ihre Zahl bedeutend geringer. Dort sind neben Fagus nur 

noch Festuca und Melica von Bedeutung. 
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Durch zwei Differentialarten, Festuca silvatica (gleichzeitig Verbands-

charakterart) und Mnium hornum unterscheidet sich dieses Fagetum von 

den 4 iibrigen nordatlantischen Buchenwaldern. 

Die Arten des Fraxino-Carpinion-Verbandes sind im F . festucetosum 

nur noch schwach vertreten. Nur Catharinaea, Fraxinus und Galium sil-

vaticum haben noch eine gewisse Bedeutung. 

Tab. 25. 

Fagetum boreoatlanticum festucetosum silvaticae Tx. 1937. 

Aufnahme-Nr 
Hohe ii. NN 
Exposition 
Neigung 

Gestein 

Baumhohe m 
Alter des Baumbestandes Jahr 
SchluBgrad des Baumbestandes . 
Deckungsgrad der Krautschicht % 
Aufnahmeflache m2 

Charakter- und 
Verbandscharakterarten: 

Fagus silvatica L B. 
Fagus s i l v a t i c a . . . . Str. u. Klge 
Mehca uniflora Retz 
Asperula odorata L 
Mercurialis perennis L 
Elymus europaeus L 
Cephalanthera alba (Crantz) 

Simonkai 
Neottia nidus avis (L.) Rich. . . 

Differentialarten: 
Festuca silvatica (Poll.) Vill. . . 
Mnium hornum L 

FraxinO'Ca rpinion* 
Verhandscharakterartm: 

Catharinaea undulata (L.) W. et M. 
Fraxinus excelsior L.. Str. u. Klge 
Galium silvaticum L 
Brachypodium silvaticum (Hudson) 

Pal 
Carpinus betulus L 
Stefiaria holostea L 
Carex remota L 
Acer pseudoplatanus L 
Primula elatior (L.) Schreb. . . . 
Aegopodium podagraria L 

{ 

1 
380 
W 
5° 

Loss 
jw t 
25 

130 
0.7 
90 

300 

2 
320 
S 

20° 

3 
330 

4 
260 

NWNNW 
15° 10° 

ii. Kalkstein 
jw2 

19 
80 

1.0 
80 

200 

jwx 
22 
80 

0.9 
90 

200 

JW, 
25 

100 
0.9 
80 

300 

5 
350 
NW 
20° 

jw2 
25 

110 
0.9 
90 

200 

6 
280 

N 
20° 

7 
200 

N 
20° 

8 
— 

NO 
15° 

Keupermergel 
km 

24 
110 
0.9 
70 

100 

km 
25 

120 
0.8 
100 
200 

km 
15 

110 
0.9 
80 

200 

9 
220 
NO 

we 
28 

100 
0.9 
80 

200 

5.5 
+ .1 
1.2 

+ .1 

+ .1 
+ .1 

5.5 
+ .1 
2.2 
2.2 
1.2 

+ .1 

5.5 
1.1 

+ .2 
+ .1 

5.5 
1.1 

5.5 
1.1 

+ .2 + . 2 
+ .2 1.2 

2.2 

5.5 5.5 4.4 5.5 
+ .1 1.1 1.1 + . 1 
3.3 + . 2 + . 2 + . 2 
1.2 + .2 -•» 

4.5 4.4 4.3 4.5 
+ .2 + . 2 4-.2 + . 2 

4.5 3.4 5.5 4.4 4.5 
+ .2 + . 2 1.2 -f .2 

+ .2 + . 2 + . 2 + . 2 + . 2 
+ .1 - f . l 1.1 + . 1 
+ .1 + . 1 + . 1 

+ .2 -f.2 
1.1 

+ .2 

+ .2 
+ .1 

+ .1 

+ .1 
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Aufnahme-Nr. 6 8 9 

Ordnimgscharakterarten: 
Viola silvestris Lam. em. Rchb... 
Poa nemoralis L 
Lamium galeobdolon (L.) Crantz . 
Carex silvatica Hudson 
Phyteuma spicatum L. . . •* • • 
Anemone nemorosa L 
Epilobium montanum L 
Lathyrus vermis (L.) Bernh. . • 
Cieerbita muralis (L.) Walk. . • 
Cireaea lutetiana L 
Milium effusum L 
Serophularia nodosa L. . . • • • 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. . 
Daphne mezereum L 
Arum maculatum L 

Begleiter: 
Oxalis acetosella L 
Luzula nemorosa (Poll.) E.Meyer. 
Drypoteris filix mas (L.) Sehott . 
Athyrium filix femina (L.) Roth . 
Polytrichum attenuatum Menz . . 
Sambucus racemosa L 
Polygonatum verticillatum (L.) AU. 
Rubus spec. L 
Quereus sessiliflora Salisb. . . . 
Vieia sepium L 
Carex murieata L 
Pragaria vesea L 
Hedera helix L 

1.1 + . 1 + . 1 + . 1 + . 1 + . 1 + . 1 
+ .2 1.2 + . 2 + . 2 + . 2 " " 

•4 4 l 4 1.1 
+ .2 
+ .1 1.1 
+ .2 1.1 
+ .1 
+ .1 + . 1 
+ .1 
1.1 

1.1 
1.2 + . 2 

+ .1 

+ .1 
1.2 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .2 
2.1 1.2 

1.1 
+ .2 

+ .1 

1.2 
-f.2 

+ .1 
+ .1 

2.2 
+ .2 
+ .1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 

1.2 

+ .2 1.2 2.2 1.2 1.1 2.2 + . 2 1.2 
1.2 + . 2 + . 1 1.2 + . 2 1.2 

+ .1 + . 1 + . 1 + . 1 + . 1 
+ .1 + . 1 + . 1 + . 1 + . 1 

+ .2 1.2 + . 2 + . 2 + . 2 + .2 + . 2 + . 2 
+ .1 + . 1 

+ .1 
+ .2 
1.2 

+ .1° 

+ .1 

+ .2 

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

+ .1 

+ .1 

+ .1 + . 1 
+ .1 + . 1 

+ .1° 

Von den zahlreichen Ordnimgscharakterarten sind Viola silvestris, Poa 

nemoralis und Lamium galeobdolon von hoher Stetigkeit. 

Die Begleiter sind wenig zahlreich. Durch hbhere Stetigkeit zeichnen 

sich unter ihnen Oxalis, Dryopteris filix mas und Athyrium filix femina aus. 

Durch das Auftreten von Differentialarten des F . elymetosum (Elymus, 

Brachypodium silvaticum, Vicia sepium, Lathyrus vernus u. a.) in den 

4 ersten Aufnahmen der Tab . 25, verrat sich der Einfluli des unter der 

LoSdecke anstehenden Kalksteins, der eine gewisse Verwandtschaft unserer 

Gesellschaft mit der Hohenvariante des F . elymetosum bedingt. Die nahe 

Verwandtschaft unserer Gesellschaft mit dem Sonne, Wind und Regen 

starker ausgesetzten F . luzuletosum beweisen dessen iibergreifenden Diffe

rentialarten Luzula nemorosa und Polytrichum attenuatum. Bemerkenswert 

in Aufnahme 9 ist Dryopteris Linnaeana als iibergreifende Differentialart 

des Fagetum dryopteridetosum. Diese Aufnahme ist ein Beispiel fur Uber-

gange vom F . festucetosum zum F. dryopteridetosum, die ebenso haufig 

smd wie die zum F . luzuletosum. 
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Die mittleren Artenzahlen pro Aufnahme der wichtigsten in der Tab. 25 
ausgeschiedenen Artengruppen und der Gesamttabelle sind folgende: 

Fagion 5 

Fraxino-Carpinion 2 

Fagetalia 5 

Mittlere Gesamtartenzahl 20 

Die Zugehorigkeit unserer Gesellschaft zum Fagion-Verband wird 
durch die systematischen Gruppenwerte und besonders durch das Verhalt-
nis der Fagion- zu den Fraxino-Carpinion-Werten noch eindeutiger belegt. 
Die systematischen Gruppenwerte sind 

fur Fagion 

fur Fraxino-Carpinion 

fur Fagetalia 

Verhaltnis von Fagion : Fraxino-Carpinion 

12.3 

2.5 

7.9 

4Q 

7./1 

1.5 

5.2 

4.7 

Die Bestande des F . festucetosum auf Lofi iiber Kalkstein (Aufn. 
1—5 der Tab. 25), denen jedenfalls im Untergrund ein unerschopf lichee 
Ca-Ionenvorrat zur Verfugung steht, finden sich auf den S-, W- und NW-
Hangen, d. h. auf denjenigen Expositionen, welche starkere Evaporation 
aufweisen und anderseits den vorherrschenden regenbringenden S- und SW-
Winden am intensivsten ausgesetzt sind. Sehr bezeichnend ist auf kalk-
irmeren Substraten, wie Steinmergelkeuper und Wealdensandstein, das 
Ubergreifen der Gesellschaft auf die vor Sonne und Wind geschiitzten, 
feuchteren N- und O-Exposltionen. Hieraus folgt, dafi das F. festucetosum 
sich zwar mit weniger guten physikalischen und chemischen Bodenbedin-
gungen zufrieden gibt als die beiden Kalkbuchenwalder, jedoch keine Sub
strate besiedeln kann, welche entweder durch ihre petrographischen Eigen-
schaften (z. B. besonders tonarme quarzige Sandsteine) oder durch ihre 
Expositionen einer zu intensiven Bodenauswaschung unterworfen sind. Die 
tonarmen quarzigen Sandsteine des nw-deutschen Mittelgebirges tragen den 
azidiphilen Traubeneichen-Birkenwald (Querceto sessiliflorae-Beiuletum, vgl. 
259), wahrend die durch intensivste Sonnenbestrahlung, Wind- und Regen-
v/irkung ausgehagerten LoEablagerungen von dem azidiphilen Fagetum luzu-
letosum bestockt sind, das in extreraen Fallen Ubergange zum Querceto 
sessiliflorae-Betuletum zeigt. 

1 In der 2. Zahlenreihe stehen die fur die Tabelle des F. festucetosum von 
Ttixen (259; 17 Aufn.) bereehneten systematischen Gruppenwerte, welche hier zum 
Vergleich unserer wenig umfangreichen Tabelle herangezogen wurden. 
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2. D a s F a g e t u m b o r e o a t l a n t i c u m l u z u l e t o s u m 

n e m o r o s a e ( M a r k g r a f 1 9 3 2) T x . 1 9 3 7. 

Der nordatlantische Hainsimsen-Buchenwald. 

Dieser Buchenwald ist in charakteristischer Ausbildung nur recht selten 

Tab. 26. Fagetum boreoatlanticum luzuletosum (Mark^raf 1932) 
Tx. 1937. 

Aufnahme-Nr. 
Hohe ii. NX 
Exposition . 
Keigung . . 

Gestein. . . 

Baumhohe m 
Alter des Baumbestandes Jahr . . 
SehluBgrad des Baumbestandes. . 
Deckungsgrad der Krautschicht % 
Aufnahmeflache m2 

Character- und Verbandscharaktcrarten: 
Eagus silvatica L B 
Eagus silvatica L Str. u. Klge 
Asperula odorata L 
Melica uniflora Retz 
Festuca silvatica (Poll.) Vill 
Keottia nidus avis (L.) Rich ' 

Differentialarten: 
Luzula nemorosa (Poll.) E. Meyer 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin 
Polytrichum attenuatum Menz 

r raxino-Carpimon-Verbandscharakterarten: 
Eraxinus excelsior L Str. u. KIge 
Galium silvaticum L 
Brachypodium silvaticum (Hudson) Pal 
Acer pseudoplatanus L • 
Primula elatior (L.) Schreb 

Ordntmgscharakterarten: 
Pbyteuma spicatum L 
Anemone nemorosa L 
Poa nemoralis L 
Viola silvestris Lam. em. Rehb 
Pplygonatum multiflorum (L.) All 
Ucerbita muralis (L.) Wallr 
Carex silvatica Hudson 
daphne mezereum L 
Begleiter: 
Oxalis acetosella L 
peranum scoparium (L.)Hedw. . 
Oarex pilulifera L 
feobdago virga aurea L 
^leracium murorum L. em. Hudson 
^oiygonatum verticillatum (L.) All TZT a? t

cuParia L Str. u. Klge 
^uzula pdosa (L.) Willd 
p £ M 8essilifl<>ra Salisb Klge' 
•™giothecium denticulatum Br. eur T . 

1 
320 
S 

10° 

{Loss 
jw2 
17 
80 
1.0 
80 
100 

2 
300 
SW 
go 

ii. 
}w1 

22 
100 
0.8 
80 
100 

3 
340 
SW 
12° 

15 
70 
1.0 
70 
100 

5.5 5.5 5.5 
+ .1 + . 1 1.1 
+ .2 1.2 1.1 
+ .2 1.2 
+ .1 + . 2 

+ .1 

+ .2 + . 2 1.2 
1.2 1.2 2.2 

+ .1 + . 1 
1.1 

+ .2 
+ .1 

1.1 
+ .2 
1.2 

+ .1 

+ .1 + . 1 + . 1 
+ .1 1.1 + . 1 
1.1 1.2 

+ .1 + . 1 
1.1 

+ .1 
1.2 

+ .1 

1.1 1.2 +.2 
1.2 1.2 1.2 

+ .2 + .1 
+ .1 + .1 
1.1 + .1 

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

+ .1 + .2 
+ .1 + .1 
+ .2 + .1 
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auf den Lofiablagerungen der nw-deutschen Kalkberge anzutreffen. Daher 

konnen hier nur drei Aufnahmen (Tab. 26) gebracht werden. 

Die Aufnahmen stammen von folgenden Orten: 

Nr.d. 
Aufn. 

1. 
2. 
3. 

Tag 
d. Aufn. 

2.6.34 
28.5.34 
30.5.35 

Ort: 

Schanzenkopf (Ith) aw Lauenstein 
Ith so Koppenbriigge 
Saubrink (N-Ith) 

Kreis: 

Hameln 
Hameln 
Hameln 

AuBer den in der Tabelle verzeichneten Arten kommen noch je einmal vor: 
Convallaria majalis (Aufn. 1); Thuidium tamariseifolium (1); Pirola rotundifolia (2); 
Veronica officinalis (2); Hedera helix (3); Dactylis glomerata (3); Acer campestre (3). 

Die Beziehungen zum F . festucetosum und zum F. elymetosum werden 

durch deren hier ubergreifende Differentialarten Festuca silvatica, Brachy-

podium silvaticum und Dactylis glomerata angedeutet. Die Differentialarten 

und die azidiphilen Begleiter Dicranum scoparium, Carex pilulifera, Plagio-

thecium denticulatum u. a. zeigen die saure Bodenbeschaffenheit unserer 

Gesellschaft. 

3. D a s F a g e t u m b o r e o a t l a n t i c u m d r y o p t e r i d e t o s u m 

L i n n a e a n a e T x . 1 9 3 7. 

Der nordatlantische Farn-Buchenwald. 

Die von L6E iiberdeckten n- bis o-exponierten Hange der nw-deutschen 

Mittelgebirge tragen in hoheren Lagen gelegentlich einen Buchenwald, der 

in seiner soziologischen Struktur am meisten mit dem Fagetum dryopteri

detosum des Harzes (259) ubereinstimmt und als w Variante dieser Gesell

schaft aufgefafit werden mufi. 

Tab. 27. Fagetum boreoatlanticum dryopteridetosum Linnaeanae 
Tx. 1937. 

Aufnahme-Nr. 
Hohe ii. NN 
Exposition . 
Neigung . . 

Gestein . . . 

Baumhohe (m) 
Alter des Baumbestandes 
SchluBgrad 
Deckungsgrad der Krautschicht (%) 
Aufnahmeflache (m2) 

Chmoktzr- u.Verhandscharaktercirten: 
Fagus silvatica L 
Fagus silvatica L Str. u. K. 

{ 

1 
400 
NO 
3° 

2 
340 
N 

10° 

3 
280 
N 

15° 
Loss ii. Kalkstein 

25 
110 
0.9 
70 

200 

j w 2 

20 
80 
1.0 
90 
100 

co 

70 
1.0 
80 
200 

4 
290 
NO 
25° 

jwx 

120 
0.9 
80 
200 

o 
330 
N 

10° 

jw2 
28 
110 
0.9 
90 
100 

6 
290 
O 
5° 

km 
25 
100 
0.8 
100 
200 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 
+ .1 + . 1 + . 1 + . 1 1.1 + . 1 



Aufnahme-Nr 

Charakter~u. Verhandscharakterarten; 
Mercurialis perennis L 
Asperula odorata L 
Melica uniflora Retz 
Sanicula europaea L.. . . 
Neottia nidus avis (L.) Rich 
Festuca silvatica (Poll.) Vill 

Differentialarten: 
Dryopteris Linnaeana C. Christensen . 
Dryopteris austriaca (Jacq.) H. Woynar 

ssp. dilatata (Hoffm.) Sch. et Th. 
Impatiens noli tangere L 

Fraxino~Carpinion~ 
Verbandscharaktetarten: 

Fraxinus excelsior L Sir. u. K. 
Catharinaea undulata (L.) W. etM. . . 
Carex remota L • • 
Acer pseudoplatanus L. . . Str. u. K. 
Stachys silvaticus L 
Stellaria holostea L 
Brachypodium silvaticum (Hudson) Pal. 
Campanula trachelium L 
Primula elatior (L.) Schreber 
Ordntrngscharakterarten : 
Circaea lutetiana L 
Lamium galeobdolon (L.) Crantz . . . 
Carex silvatica Hudson 
Epilobium montanum L 
Milium effusum L 
Serophularia nodosa L 
Anemone nemorosa L 
Arum maculatum L 
Cicerbita muralis (L.) Wallr 
Viola silvestris Lam. em. Rchb 
Daphne mezereum L 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. . . • 
Poa nemoralis L 
Allium ursinum L 

Begleiter: 
Oxalis acetosella L 
Dryopteris filix mas (L.) Schott. . . . 
Athyrium filix femina (L.) Roth . . . 
Urtica dioeca L 
Geranium robertianum L 
Deschampsia caespitosa (L. Pal 
Gleehoma hederaceum L 
Rubus spec. L 
Luzula pilosa (L.) Willd 
Caleopsis tetrahit L 
Eurhynchium Stokesii (Turn.) Er. eur.. 

1 6 

+ .2 
+ .2 
+ .2 

2.2 
2.1 
2.2 

+ .1 

+ .2 
2.4 

+ .1 

Ld • & X • M 

1.1 

1.3 
+ .1 

3.4 
1.2 

+ .2 

+ .1 

1.2 
+ .1 

1.1 
2.2 

+ .2 

-K l 

2.2 
+ .1 

+ .1 + . 1 

- f . l 
2.3 

1.1 

+ .2 

1.2 
+ .2 

+ .1 

+.1 
1.1 

+ .2 
+ .1 
+ .1 

1.1 
+ .1 

+ .1 

1.1 

1.2 
+ .1 
1.2 

+ .1 

+ .2 
+ .1 
+ .2 

1.1 

1.1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 
+ .1 
+ .2 

+ .1 

+ .1 
+ .2 
+ .1 

+ .1 

+ .2 

1.1 
+ .1 

+ .1 
1.2 

+ .1 
+ .2 

+ .1 
1.2 

+ .2 

+ .2 

2.2 
1.2 
1.2 

+ .1 
1.2 

+ .1 

+ .1 
1.1 

+ .2 

2.3 
+ .1 
2.3 

+ .2 
+ .1 

+ .1 

+ 

+ . 

1 

+ . 

+ . 
+ . 
+ • 

+ • 
-f 
-f 
1 
1 

.1 

.2 

.1 

.2 

.2 

.1 

.2 

.1 

.2 

.1 

.1 

.2 

.1 

+ .1 
1.2 

+ .1 

+ .2 

2.2 
+ .2 
2.2 

+ .1 

1.1 

+ .1 

+ .2 
1.2 

2.3 
+ .1 
2.2 

+ .1 
+ .1 
+ .2 

+ .1 

+ .2 

+ .2 

+ .1 
+ .1 
+ .2 

+ .1 
2.1 
2.2 

-f.l 
1.1 

+ .1 

-f.l 

+ .1 

1.2 
1.2 
2.1 

1.2 
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Tab. 27 enthalt 6 Aufnahmen des F. dryopteridetosum. 
In der Baumschicht herrscht auch hier die Buche, der sich zuweilen in 

Einzel- oder Gruppenmischung Esche, Berg- und Spitzahorn u. a. bei-
gesellen. Die Krautschicht unterscheidet sich von der des F. festucetosum 
und des F. luzuletosum durch die geringe Menge der Graser und durch das 
gruppen- oder horstweise Auftreten von Dryopteris Linnaeana. 

Von den Charakter- und Verbandscharakterarten sind Fagus, Mercuria-
lis, Asperula und Melica hochstet, wahrend Sanicula, Neottia und Festuca 
silvatica nur gelegentlich vorkommen. 

Die nur je einmal vorkommenden Begleiter: Vicia sepium (Aufn. 1); Senecio 
Fuchsii (2); Luzula nemorosa (2), Plagiotheeium dentieulatum (2); Sambucus nigra 
und S. racemosa (3); Chrysosplenium altemifolium (3); Mnium hornum (3); 
Galium aparine (4); Mnium undulatum (4); Fragaria vesca (5); Hedera helix (6); 
und Carex murieata (6) sind aus der Tabelle fortgelassen. 

Die Aufnahmen stammen von folgenden Orten: 

Nr. d. 
Aufn. 

1. 
2. 
2. 
4. 
5. 
6. 

Tag 
d. Aufn. 

23.5.34 
29.5.34 
30.7.34 
28.5.34 
26.5.34 
5.6.34 

Ort: 

Ith (Lauensteiner Berg) w Lauenstein 
Ith (Katzenbrink) n lauenstein 
Wehdeberg, w Teutoburger Wald 
Osterwald (Barenburg) 
Ith w Wallensen 
Schweineberg bei Hameln 

Kreis: 

Hameln 
Hameln 
I burg 
Springe 
Hameln 
Hameln 

Die im Harz zahlreicheren Differentialarten sind in dieser w Variante 
nur mit der hochsteten Dryopteris Linnaeana und mit Impatiens noli tangere 
vertreten. Cardamine bulbifera (vgl. 259) fehlt hier. Dagegen kann Dry
opteris austriaca dilatata, die in den anderen die nw-deutschen Kalkberge 
besiedelnden Fageten praktisch fehlt, hier der Wert einer lokalen Differen-
tialart beigemessen werden. 

Die Fraxino-Carpinion-Arten, unter denen sich nur Fraxinus durch 
hohere Stetigkeit auszeichnet, sind im Verhaltnis zu den Fagion-Arten nicht 
sehr haufig, wenn auch zahlreicher als im F. festucetosum. 

Von den zahlreichen Ordnungscharakterarten komraen Circaea lutetiana, 
Lamium galeobdolon, Carex silvatica, Epilobium montanum und Milium 
regelmaSig vor. Die in den Fara-Buchenwald ubergreifenden Differential
arten des F. allietosum Arum und vor allem Allium ursinum deuten auf 
den, wenn auch durch die LoSdecke abgeschwachten, Kalk-Einflufi und 
kennzeichnen die Uberginge dieser beiden Fageten mit abnehmender Mach-
tigkeit der LoSuberlagerung. 

96 



Unter den Begleitern sind nur Oxalis, Dryopteris filix mas, Athyrium 
filix femina und Urtica stets zu finden. Das gelegentliche Auftreten von 
Arten wie Luzula nemorosa (Aufn. 2) , Mnium hornum (Aufn. 3) weist 
ebenso wie das Vorkommen von Festuca silvatica (Aufn. 4, 6) auf die Be-
ziehungen unserer Gesellschaft zu dem F. luzuletosum einerseits und dem 
F. festucetosum anderseits hin. 

Im Mittel enthalten die wichtigsten in der Tab. 27 ausgeschiedenen 
Artengruppen und die Gesamttabelle pro Aufnahme folgende Artenzahlen: 

m Fagion J 
Fraxino-Carpinion 4 

Fagetalia 8 
Mittlere Gesamtartenzahl 26 

Die systematischen Gruppenwerte der Fagion-, der Fraxino-Carpinion-

arten usw. betragen: 
r- • 127 74 1 

ragion ^ / , T 

Fraxino-Carpinion ->.o 3.6 
Fagetalia 1 6 - 6 8 J 

Verhaltnis von Fagion : Fraxino-Carpinion 2.3 2J 

Aus dem Verhaltnis der Fagion- zu den Fraxino-Carpinion-Arten ergibt 

sich, dafi das F. dryopteridetosum zwar zweifellos zum Fagion-Verband 

zu stellen ist, jedoch im Vergleich mit dem F. festucetosum z. B. der 

Fraxino-Carpinion-Einflufi hier bedeutender ist. 

VI. Klimaxgruppe und Klimaxsehwarm in der 
nw-deutschen Buchenwald-Stufe. 

Auf den reifen Kalkverwitterungsboden hoherer Lagen mussen je nach 
der Exposition das F. elymetosum und das F. allietosum als Klimaxgesell-
schaften aufgefafit werden. Auf silikatischen Gesteinen, wozu auch der 
LoS zu rechnen ist, bilden dagegen das F. festucetosum, das F. luzuletosum 
und das F. dryopteridetosum je nach der Hangrichtung die Klimax. Die 
Vegetationsentwicklung auf den tonarmen quarzigen Sandsteinen endlich 
fuhrt zu dem azidiphilen Querceto sessiliflorae-Betuletum typicum. 

Einerseits besteht also eine Gebundenheit der klimatisch bedingten 
SchluSgesellschaften an die aus den verschiedenen Gesteinen hervorgegan-

x) Die 2. Zahlenreihe stellt die systematischen Gruppenwerte der aus 
17 Aufnahmen zusammengeftellten Tabelle des F. dryopteridetosum von T ii x e n 
(259) dar, welche hier zur Kontrolle der aus unserer aufnahmearmen Tabelle 
berechneten Daten herangezogen wird. 
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genen Boden und anderseits eine ebenso deutliche Abhangigkeit von den 
verschiedenen Expositionen und ihrem spezifischen Lokalklima. 

Urn die Einfliisse des Gesteins und des Lokalklimas auf die verschie
denen Schlufistadien der Vegetationsentwicklung und ihre Boden zu ver-
stehen, miissen die Wechselbeziehungen zwischen den entscheidenden kli-
matischen, edaphischen und biologischen Faktorenkomplexen hervorgehoben 
werden, wie dies wohl zuerst von C l e m e n t s (58; 59) versucht und von 
B r a u n - B l a n q u e t (34; 39; 41 u. a.) modifiziert und ausgebaut wurde. 

Der Boden und die darauf stockende Vegetation sind Ergebnisse von 
Entwicklungsvorgangen, die von den Wechselbeziehungen zwischen dem 
Klima, den Gesteinen und den Lebewesen beherrscht werden. Das Klima 
ist dabei die Energiequelle, die primare treibende Kraft. Diese kann jedoch 
nur dort in ihrer Auswirkung auf Boden und Vegetation richtig eingeschatzt 
werden, wo die aus den Gesleinen hervorgegangenen Boden genugend alt 
und daher stabil geworden sind, und wo sie nicht den ortlichen Einflussen 
edaphischer (z. B. Bodenwasser), orographischer (z. B. Steilhange) oder 
menschlich-tierischer Art (z. B. Brand, Schlag, Mahd, Weide) ausgesetzt 
sind. 

An Hand der aus der Klimaxstufe der nw-deutschen Buchenwalder 
geschilderten Beispiele lafit sich feststellen, daS die Eigenschaften der Kalk-, 
der Silikat- und der Quarz-Gesteine sich unter den gleichen Klimaverhalt-
nissen in der Struktur und Zusammenselzung des Bodens und der darauf 
stockenden Vegetation durchsetzen. Auch die anderen nw-deutschen Klima-
gebiete, welche sich durch Abstufungen der Boden und Vegetation bedingen-
den atlantischen Klimaeigenschaflen unterscheiden, zeigen in sich dieselbe 
vom Gestein abhangige Boden- und Vegetationsgliederung, wie dies eindeutig 
aus den Ergebnissen der unter Leitung von Herrn Doz. Dr. T u x e n durch-
gefiihrten pflanzensoziologischen Kartierung der Provinz Hannover hervor-
geht, an der mitzuarbeiten ich Gelegenheit hatte. Die sich durch besondere 
Nahrstoff- und Tonarmut auszeichnenden quarzigen Gesteine und ander
seits die besonders basenreichen Kalke verhalten sich bodenkundlich als 
Extreme. Die Silikatgesteine nehmen eine Mittelstellung ein. 

Das Vorkommen verschiedener Schlufigesellschaften auf verschiedenen 
Gesteinen bei gleicher Exposition, z. B. Fagetum allietosum auf Kalkstein, 
F . dryopteridetosum auf Silikatgestein und Querceto sessiliflorae-Betuletum 
typicum auf Quarzgestein zeigt, dafi weder von einer einzigen Vegetations-
klimax, noch von nur einem Klimaxboden die Rede sein kann, sondern dafi 
eine gesteinsbedingte „Klimax g r u p p e " vorliegt.welche die Klimaxstadien 
auf Kalk-, auf Silikat- und auf Quarzboden umfafit (47; 187; 188; 261). 
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Auch die verschiedenen Expositionen eines Gebirges von einheitlichem 
Gestein und altem, reifen Relief tragen verschiedene Schlufistadien der 
Boden- und Vegetationsentwjcklung, so dafi z. B. in der Hohenstufe der 
nw-deutschen Fageten weder ein einheitliches Allgemeinklima herrscht noch 
eine einheitliche Klimax anzutreffen ist. Vielmehr gliedert sich das All
gemeinklima einer Gebirgszone in eine Reihe von Expositionsklimaten, welche 
jedes fur sich ein eigenes Endstadium in der Boden- und Vegetationsentwick-
lung erzeugt, ohne dafi zu beweisen ware, dafi sich diese verschiedenen 
Schlufigesellschaften im Laufe der Zeiten zu einem dieser Stadien hin ent-
wickeln konnten. Dieser Schwarm von lokalklimatischen Schlufistadien die 
durch viele Ubergange miteinander verbunden sind, wurde als „Klimax-
s c h w a r m " bezeichnet (261), ein Begriff, der die Gesamtheit der in 
einer Gebirgszone vorhandenen lokalklimatisch bedingten Klimaxstadien auf 
gleichem Ausgangsgestein umfafit. 

Wenn im Gebirge, wie das oft der Fall ist, mehrere Gesteinsgruppen 
nebeneinander vorkommen, konnen die dadurch bedingten mannigfaltigen 
Unterschiede in der Vegetation und in den Boden durch das Nebeneinander-
bestehen der „Klimaxgruppe" und des „Klimaxschwarms'* erklart werden. 
Z . B. tragen die S- bis W-Expositionen im Siintel, Deister, Osterwald 
Kiilf, Hildesheimer Wald usw. die Hohenvariante des Fagetum elymetosum 
auf Kalkverwitterungsboden, das F. festucetosum bzw. das F. luzuletosum 
auf Silikatboden und das Querceto sessiliflorae-Betuletum typicum auf 
Quarzboden, wahrend die N- bis O-Expositionen, je nach den Eigenschaften 
der Gesteine, entweder vom F. allietosum, dem F. dryopteridetosum oder 
dem Querceto sessiliflorae-Betuletum typicum bestockt sind. 

VII. Die Schlag-Gesellschaften der nw-deutschen 
Kaikbuchenwalder. 

Neben der sakularen Sukzession der Waldgesellschaften in der Rich-
tung zum klimatisch bedingten Endstadium gibt es einen Zyklus von Ent-
wicklungsstadien, welcher ausgelost wird, sobald durch menschliche Eingriffe 
oder Naturkatastrophen (Windwurf, Brand usw.) das dynamische Gleich-
gewicht innerhalb der Gesellschaft gestort wird, und welcher bestrebt ist, 
den urspriinglichen Zustand wieder zu erreichen. In jeder Liicke in der 
Baumschicht eines Waldes wird das Mikroklima des Waldbodens durch 
die vermehrte Licht- und Luftzufuhr, die grofieren Mengen Niederschlag-
wasser und die intensivere Windwirkung geandert, was sich sofort in der 
Zusammensetzung der Pflanzendecke auspragt. Wie durch die Arbeiten 
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vieler Autoren (8; 37; 101; 102; 103; 145; 182; 194; 195; 247; 259) bekannt 
ist, bedingt vor allem die vermehrte Licht- und Luftzufuhr zunehmende 
nitrifizierende Vorgange in der Waldhumusschicht, und es stellen sich schlag-
artig licht- und nitratliebende Pflanzengesellschaften ein, deren Komponenten 
sich unter die zuriickbleibenden Reste der Waldkrautschicht mischen. Diese 
merkwurdigen Gesellschaften der Waldschlage und -lichtungen haben be-
reits friih die Aufmerksamkeit auf sich gezogen ( R a t z e b u r g 197; 198; 
S e n f f t 223 u. a.). Durch eine Reihe gemeinsamer Arten verraten sie 
ihre verwandtschaftlichen Beziehungen und wurden daher von B r a u n -
B 1 a n q u e t (37) zu dem nach Atropa belladonna benannten A t r o p i o n-
Verbande vereinigt. 

Die Lichtungen in den beiden Kalkbuchenwaldern NW-Deutschlands 
beherbergen je nach ihrem Alter verschiedene Stadien soldier Gesellschaften, 
deren Bild in optimaler Entwicklung hauptsachlich von Hochstauden, wie 
Atropa, Arctium nemorosum, Cirsium silvaticum sowie manchmal von licht-
und feuchtigkeitsliebenden Grasern, wie Calamagrostis epigeios, Deschampsia 
caespitosa, Festuca gigantea u. a. beherrscht wird. 

Bei der tabellarischen Zusammenstellung einiger Aufnahmen (Tab. 28), 
welche fast ausnahmslos aus dem Teutoburger Wald und dem Leine- und 
Weserbergland stammen, erwies sich, dafi der durch die Graser Calama
grostis epigeios und Deschampsia caespitosa hervorgerufene Unterschied in 
der Physiognomie dieser Schlag-Gesellschaften parallel verlauft mit Ab-
weichungen in der soziologischen Struktur. Es liegen zwei Gesellschaften 
vor, von denen die grasreiche (Atropetum belladonnae calamagrostidetosum) 

eine Subassoziation der Hauptgesellschaft, des Atropetum belladonnae typi-

cum, darstellt (vgl. 259). 

Die Fassung der normalen charakteristischen Artenkombination der beiden 
Subassoziationen ist, wie bei alien derartigen Gesellschaften, deshalb nicht 
leicht, weil sie von so vielen Arten der Waldgesellschaften verunreinigt sind, 
welche trotz den veranderten Umweltsbedingungen manchmal noch eine be-
deutende Konkurrenzkraft behalten. 

In Tab. 28 zeichnen sich von den Charakterarten nur zwei, Atropa und 
Arctium nemorosum, durch grofiere Stetigkeit und gelegentliche Faziesbildung 
aus. Die anderen sind sparlich vertreten und konnen zur Erkennung der Ge-
sellschaft nur geringe Dienste leisten. Hyperium hirsutum zeigt sich ge-
legentlich auch in offenen Bestanden des Fagetum elymetosum und kann 
daher nur als wenig treue Charakterart eingeschatzt werden. 
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Die Aufnahmen der Tab. 28 stammen von folgenden Orten: 

Nr. d. 
Aufn. 

1. 
2. 
3. 

4. 
» * 

o. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Tag 
d. Aufn. 

Kreis 

24. 5. 31 
20. 9. 33 
14. 9. 33 

16. 9. 33 
25. 9. 33 

20. 9. 33 
20. 9. 33 
12. 9. 33 
5. 7. 36 

16. 7. 33 
3. 6. 34 
5. 7. 34 
8. 8. 35 

12. 
14. 
10. 
15. 
22. 
15. 
21. 

8. 
9. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 

35 
33 
35 
35 
34 
35 
34 

Ith w Lauenstein 
Petersbrink (w Teutoburger Wald) 
Spannbrink sw Bauer Upmeyer 

(Teutoburger Wald) 
Kleiner Freeden (w Teutoburger Wald) 
Wehdeberg (w Teutoburger Wald) 

Seholl-Egge (w Teutoburger Wald) 
Petersbrink (w Teutoburger Wald) 
GroBer Freeden (w Teutoburger Wald) 
Heinberg bei Bockenem 
Wieter bei Northeim 
Ith s Lauenstein 
Deister 
Harliberg bei Vienenburg 
Ith sw Ockensen 
Spannbrink (w Teutoburger Wald) 
Deister o Berges Grund 
Thusterberg s Ahrenfeld 
Drakenberg (Osterwald) 
Thusterberg s Heinsen 
Saupark (Osterwald) 

Hameln 
Iburg 
Iburg 

Iburg 
Iburg 

Iburg 
Iburg 
Iburg 
Marienburg 
Northeim 
Hameln 
Springe 
Goslar 
Hameln 
Iburg 
Springe 
Hameln 
Springe 
Hameln 
Springe 

Die Tab. 28 enthalt aufier den darin genannten noch folgende Arten: 
Allium ursinum (Aufn. 1,12); Cornus sanguinea (2, 8); Sanicula europaea (2,8); 

Veronica chamaedrys (2, 17); Dryopteris Linnaeana (3, 19); Hieracium murorum 
(3, 16); Poa pratensis (4, 9); Prunella vulgaris (4, 15); Eurhynchium striatum (9, 
10*); Elymus europaeus (10, 12); Mnium undulatum (10, 14); Agrostis alba (15, 
17); Hypericum maculatum (15, 18); Festuca siivatica (1); Anemone nemorosa (1); 
Melandrium dioeeum (1); Juncus conglomerates (2); Lonicera periclymenum (2); 
Ilex aquifolium (4); Viburnum opulus (4); Anthoxanthum odoratum (4); Sieg-
lingia decumbens (4); Frangula alnus(4); Arenaria serpyilifolia (4); Pulmonaria 
officinalis (4); Teucrium scorodonia (6); Cerastium caespitosum (6); Primus 
avium (9); Alchemilla vulgaris (9); Polygonatum multiflorum (9); Stellaria 
uliginosa (9); Euphorbia cyparissias (10); Plagiothecium curvifolium (10); Pla-
giochila asplenioides (10); Acer pseudoplatanus K. (12); Valeriana officinalis (15); 
Phyteuma spicatum (15); Luzula nemorosa (17); Carex remota (18); Daphne 
mezereum (21). 

Zahlreicher und mit grofierer Stetigkeit als die Charakterarten finden 

sich die Verbandscharakterarten. Unter ihnen stehen neben den Strauchern 

Rubus idaeus, Sambucus nigra und S. racemosa vor allem auch die Stauden 

und Hochstauden Epilobium angustifolium, Senecio Fuchsii und S. nemoren-

sis, Torilis anthriscus, Cirsium silvaticum und Gnaphalium silvaticum im 

Vordergrund, wahrend nur eine Rosettenpflanze, Fragaria vesca, vertreten ist. 

Wegen der ziemlich oft vorkommenden und bisweilen faziesbildenden 

Urtica dioeca und den sich gelegentlich findenden Sonchus oleraceus, Aethusa 

cynapium, Linaria vulgaris und Tanacetum vulgare hat T ii x e n (259) den 

Atropion-Verband zu der Ordnung der Chenopodietalia medioeuropaea ge-

stellt. 
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Die Klassencharakterarten der RudereioSecalinetales sind mit Cirsium 
arvense und Stellaria media nicht besonders stet und zahlreich. 

Ahnlich wie die Waldrelikte besitzen die Begleiter meist geringe Stetig-
keit. Bei den Waldpflanzen sind die Mengen-Unterschiede der einzelnen 
Arten manchmal recht erheblich. Bemerkenswert sind die Fazies von Mercu-
rialis und von Stachys silvaticus. Gelegentlich bilden auch Festuca gigantea 
und Poa nemoralis Fazies. 

Von den Waldpionieren besitzt Fagus die hochste Stetigkeit, wie das in 
den Lichtungen der natiirlichen Buchenwalder auch nicht anders zu erwarten 
ist. Fraxinus kann zuweilen mit betrachtlichen Mengen auftreten und fur die 
Wiedereroberung der Waldblofien durch den Wald wichtig werden. 

Die Differentialarten des Atropetum belladonnae typicum, Milium effu-
sum und Campanula trachelium, sind Waldrelikte, wahrend diejenigen des 
Atropetum calamagrostidetosum entweder zu den Waldlichtungspflanzen 
(Calamagrostis epigeios, Eupatorium cannabinum, Deschampsia caespitosa) 
oder zu den eigentlichen Waldrelikten (Brachypodium silvaticum, Rumex 
sanguineus) gehoren. Beide Subassoziationen kommen unabhangig von den 
Waldgesellschaften sowohl im Fagetum elymetosum als im F. allietosum 
vor (vgl. Kopf der Tab. 28). Die Aufnahmen 4, 9 und 12 einerseits und 
17 und 19 anderseits, welche die Differentialarten beider Subassoziationen 
enthalten, sind als Durchdringungen zu werten. Dadurch werden die nicht 
geringen Schwierigkeiten, welche sich einer scharfen Trennung beider Sub
assoziationen entgegensetzen, beleuchtet. 

Die Grofie der Aufnahmeflachen schwankt zwischen 50 und 200 m2. 
Nicht immer besitzen die gro£ten Aufnahmeflachen die artenreichsten und 
die am besten entwickelten Bestande, was in Beziehung stehen diirfte zu 
der Verbreitungsmoglichkeit der einzelnen Arten. 

Die Baumhohe und der SchluEgrad des Kronendaches beeinflussen im 
Walde die Lichtmengen, welche den Boden erreichen, und damit auch in-
direkt die von Licht und Warme abhangige Tatigkeit der Bodenbakterien. 
Die von H e s s e l m a n (101) zum ersten Male systematisch durchgefuhrten 
Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen Vegetation und Nitratgehalt 
des Bodens ergaben, daE die Nitrifikation auf Boden mit vorwiegend saurer 
Reaktion nur langsam vor sich geht. Dieser Befund konnte spater von an-
deren Forschern ( N e m e c und K v a p i l 182; G r a f z u L e i n i n g e n 
145) bestatigt werden. Auf solchen Boden, z. B. diluvialen Sandboden, sind 
deshalb die Lebensbedingungen fiir die Schlaggesellschaften nicht optimal, 
und daher beteiligen sich nur verhaltnismaiig wenige Arten an ihrer Zu-
sammensetzung (194; 195; 259). Dadurch erklaren sich die pflanzensozio-
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logischen Befunde, welche parallel zu edaphisch stark von einander ab-
weichenden Waldgesellschaften verschiedene Schlaggesellschaften ergeben 
(259). 

Die Bestande unserer Assoziation stammen von Kalkverwitterungsboden 
mit einer schwach sauren bis schwach basischen Reaktion. 

Durch Beseitigung des Baumbestandes, der durch Verdunstung dem 
Boden grofie Mengen Wasser entzieht, kann zuweilen ein Wasseriiberschufi 
zu einer vorubergehenden Vernassung des Waldbodens, besonders auf tief-
griindigeren Boden, fiihren. Nicht immer ist dies der Fall, weil vermehrter 
Wind-, Licht- und Warmezutritt eine entgegengesetzte Wirkung ausuben 
konnen. Es scheint nun durch das vorwiegende Auftreten einiger Feuchtig-
keit zeigenden Arten, wie Deschampsia caespitosa, Eupatorium, Festuca 
gigantea, Impatiens und Rumex sanguineus in dem Atropetum calamagrosti-
detosum angedeutet, daE diese Subassoziation an feuchtere Verhaltnisse ge-
bunden ist als das Atropetum typicum. Die Bestatigung dieser Vermutung 
ware durch Feuchtigkeitsbestimmungen (Saugkraftmessungen!) des Bodens 
und der Luft in beiden Subassoziationen zu erlangen, wobei auch die Tief-
grundigkeit des Bodens beriicksichtigt werden sollte. 

Die fiir die Existenz der Waldlichtungs-Gesellschaften notwendigen 
Lebensbedingungen werden, abgesehen von den durch Naturereignisse ver-
ursachten Lichtungen im Baumbesland, in den unter Herrschaft einer inten-
siven Forstwirtschaft stehenden nw-deutschen Waldern meist durch mensch-
lichen EinfluE geschaffen. Die giinstigsten Entwicklungsmoglichkeiten bieten 
die Kahlschlage, weil hier der Faktor Licht am intensivsten wirkt und unter 
Begiinstigung der Nitratbildung gleichzeitig die Kampffahigkeit der schatten-
gewohnten Waldpflanzen herabgesetzt wird. 

Derart giinstige Verhaltnisse fiir das Atropetum fehlen den meist der 
Staatsforstverwaltung unterstellten Buchenhochwaldern der nw-deutschen 
Kalkberge, weil das von ihr angewandte System der Buchennaturverjiingung 
keine offene Schlagflache erzeugt, und die neue Generation unter dem sich 
allmahlich lockernden Schirm des Altbestandes erzogen wird. Gute Auf-
nahmen sind daher verhaltnismafiig schwer zu erlangen und beschranken 
sich meist auf Windwurfflachen oder Stellen, wo die Naturverjiingung mifi-
lungen ist, oder wo Abspiilung der wenig machtigen Bodenkrume die 
Wiedereinstellung des Waldes verzogert hat. Die leichte Auswaschbarkeit 
von Nitraten und die starke Konkurrenz der Waldrelikte und der sich bald 
einfindenden Waldpioniere tragen dazu bei, die Entwicklungszeit der Schlag
gesellschaften einzuschranken und das Erreichen ihres optimalen Entwick-
lungszustandes zu hemmen. Natiirlich spielen auch die Verbreitungsmoglich-
keiten der einzelnen Arten, welche abhangig sind von der Art der Samen-
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beforderung und von der Entfernung der nachsten Standorte, dabei eine 
wichtige Rolle. Nach einem schlagartigen Auftreten bei den durch die Lich-
tung veranderten Umweltsfaktoren, erreichen diese Gesellschaften sehr schnell 
den Hohepunkt ihrer Entwicklung, urn dann mit abnehmender Nitratproduk-
tion und zunehmender Ausbreitung der Waldpioniere allmahlich wieder 
zu verschwinden. Nach S e n f f t (223), D z i u b a l t o w s k i (69), 
A1 c h i n g e r (8) u. a. sind die Unterschiede zwischen den einander ab-
Iosenden Entwicklungsstadien bedeutend. Auf das Atropetum belladonnae 
folgt ein besonders durch Sambucus nigra und S. racemosa charakteri-
siertes Straucherstadium, welches sich zwischen die optimale Phase des 
Atropetum und den jungen Wald einschaltet. Dieses Straucherstadium ist 
forstlich wichtig, weil es bei der Buchennaturverjiingung wertvolle Dienste 
leisten kann. Die Buche kann namlich im Schatten von Sambucus nigra, 
S. racemosa, Salix caprea u. a. gut keimen, wahrend diese Straucher eine 
Bodenverwilderung und gleichzeitig einen unerwiinschten Massenanflug von 
Eschen verhindern. Auch die Spatfrostgefahr wird durch eine giinstige 
Bodenbeschirmung bedeutend herabgesetzt. Spater werden die Straucher, 
welche bezeichnenderweise viel Mark haben und daher leicht verwesen, wie
der von der Buche verdrangt, und der bald geschlossene Buchenjungwald 
sichert dann auf lange Zeiten die Waldbedeckung der Kalkhange. 

Die Erkenntnis dieser Entwicklungsvorgange gibt dem Forstmann einen 
Fingerzeig, welchen Weg er in schwierigen Fallen bei der Buchenverjungung 
gehen kann. Bei der letzten Lichtung des Altbestandes kann er durch An-
saen oder Pflanzen von Hollunder und Salweide die Griindung des er-
wiinschten Schutz leistenden Straucherstadiums beschleunigen. Mittels der 
Axt hat er dann spater die richtige Erziehung der Buchenjungpflanzen unter 
diesem vorubergehenden Schirm vollig in der Hand. 

VIII. Das Querceto-Carpinetum dryopteridetosum 
Tx. et Diemont 1937. 

Der Farn-Buchenmischwald, 
1. P h y s i o g n o m i e u n d A s p e k t e . 

Durch Lofiablagerungen oder durch Anhaufung von hmuntergeschwemm-
tem Verwitterungsmaterial werden die Boden der nw-deutschen Kalkberge 
im allgemeinen hangabwarts tiefgriindiger und damit die Lebensbedingungen 
fur die Kalkfageten ungiinstiger. Auf den vor Sonne und Wind geschiitzten 
N- und O-Hangen dringen mit dem allmahlichen Herabsinken des Kalk-
gesteins unter die Oberlache Herden von Farnen in den Buchenwald ein, 
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und mit ihnen tritt das Querceio-Carp'metum Jryopterideiosum an Stelle des 
Fagetum allietosum. Diese nach dem in der Bodenvegetation vorherrschenden 
Eichen-Farn, Dryopteris Linnaeana, benannte Waldgesellschaft gehort, trotz 
der wesentlichen Beteiligung der Buche, zum Fraxino-Carpinion-Verband 
und bildet eine selbstandige Subassoziation des Querceto-Carpineium medio-
europaeum Tx. 1936. 

Die Buche ist im Farn-Buchenmischwald, ahnlich wie in den Fageten, 
die Hauptholzart, wenn auch andere Baume, wie die Eiche, die Esche und 
gelegentlich auch die Hainbuche sich ihr manchmal in betrachtlichen Mengen 
beigesellen. Das relativ reichliche Auftreten von Keimlingen und Jungwuchs 
von Esche, Stieleiche, Bergahorn u. a. rechtfertigt die Vermutung, daS, ohne 
die einseitige Begunstigung der Buche durch die Forstwirtschaft, der natiir-
liche Baumbestand dieser Waldgesellschaft eine starkere Holzartenmischung 
aufweisen wiirde, als aus Tab. 29 hervorgeht. 

Straucher sind recht sparlich vertreten. Offenbar mufi dies auf die Domi-
nanz der Buche, in deren Schatten keine reiche Strauchschicht hochkommen 
kann, zuriickgefuhrt werden. Nur Himbeere und Brombeeren, die sich an 
lichteren Stellen zu undurchdringlichen Dickichten zusammenschliefien kon-
nen, sind von grofierer Bedeutung. 

Die Krautschicht wird von Farnen beherrscht. Wenn im Friihling, nach-
dem die Anemonen und der Sauerklee bald nacheinander den Boden mit 
ihren weifien Bliiten geschmiickt haben und die Buchen ihr Laub entfalten, 
entrollen auch die Fame ihre Blatter aus den winterlichen Hiillen und be-
herrschen dann das Bild bis in den Herbst hinein. Die zartgriinen, leicht im 
Winde wogenden, zierlichen Wedel der Eichen-, Frauen- und Wurmfarne, 
welche zuweilen in breiten Giirteln die hoher liegenden krautreichen Kalk-
buchenwalder nach unten hin absaumen, tragen sehr dazu bei, den sonst 
dunklen Buchenwald zu beleben und ihm ihre besondere Note zu verleihen. 

2. G e s e l l s c h a f t s t a b e l l e , A r t e n z a h l u n d s y s t e m a t i s c h e 
S t e 11 u n g. 

In Tab. 29 sind 16 typische Vegetationsaufnahmen des Querceto-Car-
pinetum dryopteridetosum und 2 von Ubergangsbestanden zum Qu.-C. typi-
cum vereinigt. Die Begleiter, die weniger als dreimal vorkommen, sind nach-
stehend erwahnt: 

Sorbus aucuparia Sir. (Aufn. 1, 2); Gleehoma hederaceum (1, 16); Eurhyn-
chium Stokesii (4, 10); Dryopteris austriaca ssp. spinulosa (5, 8); Fissidens 
taxifolius (6, 17); Deschampsia caespitosa (7, 8); Seneeio Fuchsii bzw. S. nemo-
rensis (10, 12); Plagiothecium denticulatum (10, 18); Veronica officinalis (1); 
Carex muricata (1); Crataegus spec. (2); Ilex aquifolium (2); Corylus avellana 
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2); Blechnum spicant (2); Impatiens parviflora (3); Teucrium scorodonia (7); 
Dactylis glomerata var. pendula (8); Vicia sepium (9); Betula pendula Str. (15); 
Viburnum opulus (16). 

Die einzelnen Aufnahmen stammen von folgenden Orten: 

Nr.c 

Aufi 

1. 
2 
3 
4. 
5 
6 
7. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17, 
18 

1. Tag 

I . d. Aufn. 

. 14. 6. 33 

. 27. 7. 33 

. 29. 9. 34 
30. 5. 34 

. 24. 7. 34 

. 16. 8. 34 
1. 6. 35 

. 18. 9. 35 

. 16. 8. 35 

. 24. 8. 34 

. 25. 7. 34 

. 24. 5. 34 

. 12.10. 35 
3. 9. 34 

. 24. 7. 34 

. 14. 5. 34 

. 14. 6. 34 

. 11. 5. 34 

Ort: 

Holzminden 
Borghoizhausen (Teutoburger Wald) 
Deister n Springe 
I th, Voldagsener Gutsforst 
Schweineberg bei Hameln 
Spannbrink (Teutoburger Wald) 
Hirschkuppe n Rinteln 

Harliberg (Komturberg) bei Vienenburg 
Osterwald n Rethen 
Osterwald (Gotjeberg) 
Kliith (Jagerloch) bei Hameln 
I th w Lauenstein 
Staatsforst Liebenburg 
Osterwald (Saupark) 
Basberg bei Hameln 
Wehdeberg (Teutoburger Wald) 
Kleiner Freeden (Teutoburger Wald) 
Spannbrink sw Bauer Upmeyer 

(Teutoburger Wald) 

Kreis: 

Holzminden 
Halle (Wstf.) 
Springe 
Hameln 
Hameln 
I burg 
Grafseh. 
Schaumburg 
Goslar 
Gronau 
Springe 
Hameln 
Hameln 
Goslar 
Springe 
Hameln 
Iburg 
I burg 
Iburg 

Durch das Ausscheiden von 7 Gruppen in der Artenliste und das An-
ordnen der Arten nach der Stetigkeit innerhalb dieser Gruppen, gibt die kurze 
und sehr homogene Tab. 29 in iibersichtlicher Weise Auskunft uber die 
typische Artenverbindung und die systematische Stellung der Gesellschaft. 

Von den 4 Charakterarten des Querceto-Carpinetum haben nur Catha-

rinaea und Stellaria holostea durch regelmafiiges Vorkommen grofiere Be-

deutung. 

Durch Dryopteris Linnaeana und Dryopteris dilatata, von denen die erste 
ihrer grofien. Mengen und hohen Stetigkeit wegen zur Benennung dieses 
Waldes gewahlt wurde, wird unsere Gesellschaft von alien anderen im 
Gebiete vorkommenden Querceto-Carpineten abgetrennt. Beide Farne finden 
sich aufierdem in anderen, dem Fagion- und anderen Verbanden angehb-
renden Waldgesellschaften und sind des wegen nicht Charakterarten. 

Das Qu.-C. dryopteridetosum gehort zu den feuchten Eichen-Hain-
buchenwaldern, da jede Aufnahme im Mittel 3 der Differentialarten der 
feuchten Querceto-Carpineten (Gruppen-Differentialarten), wie Athyrium 
filix femina, Carex remota, Urtica dioeca, Festuca gigantea, Veronica mon-
tana und Impatiens noli tangere, die den trockenen Subassoziationen des 
Querceto-Carpinetum fehlen, enthalt 
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ver-
zu 

Die Fraxino-Carpinion-Verbandscharakterarten sind im Verhaltnis zu den 
iiberhaupt im Gebiete vorkommenden, in der Gesellschaft relativ sparlich 
vorhanden (14 von ca. 30). Am haufigsten und damit am bedeutendsten 
fur die Charakterisierung sind Carex remota, Stachys silvaticus, Eurhynchium 
striatum und Fraxinus. Carex remota ist zusammen mit Festuca gigantea, Ve
ronica montana und Impatiens noli tangere gleichzeitig als Gruppen-Diffe-
rentialart verwertet. 

Die Fagion-Verbandscharakterarten spielen eine noch geringere Rolle. 
Allerdings besitzen Fagus und Asperula sehr hohe Stetigkeit. Melica ist 
schon viel weniger haufig und geradezu selten sind Festuca silvatic d 
Neottia. Die hohe Stetigkeit von Fagus und Asperula deutet darauf hin 

dafi diese Arten, jedenfalls innerhalb unseres Untersuchungsgebietes, wenig 
trcue Charakterarten des Fagion-Verbandes darstellen. Die Buche i 

mutlich dadurch, dafi sie starkem menschlichen Einflufi ausgesetzt ist 
einem schlechten Standortszeiger degradiert worden. Jedoch liegen die Ver-

haltnisse bei Asperula, die sich ohne nachweisbaren direkten menschlichen 
Einflufi aufierdem noch in verschiedenen anderen Querceto-Carpineten findet 
anders. Trotzdem besitzen nach T u x e n (259) diese beiden Arten regional 
betrachtet ihre Hauptverbreitung in den natiirlichen Buchenwaldern und 

miissen daher doch als holde Fagion-Verbandscharakterarten aufgefafit 
werden. 

Die Ordnungscharakterarten sind zwar nicht besonders zahlreich, jedoch 
manchmal hochstet. 

Durch hohe Stetigkeit und oft recht betrachtliche Mengen zeichnen sich 
unter den Begleitpflanzen Oxalis, Dryopteris filix mas und in geringerem 
Mafie auch Rubus-Arten und Galeopsis tetrahit aus. Sauerklee und Wald-
meister sind die einzigen Phanerogamen der Krautschicht, welche gelegentlich 
faziesbildend auftreten. 

• Die mittleren Artenzahlen pro Aufnahme betragen fur: 

Fraxino-Carpinion 7 
Fagion 3 
Fagetalia 8 
Differentialarten 2 

Gruppen-Differentialarten 3 
Gesamtartenzahl 31 

Um die charakteristische Artenverbindung zu erfassen, ist jeweils eine 
Flache von 100—200 (300) m2 erforderlich. 

Die systematischen Gruppenwerte der Fraxino-Carpinion-, der Fagion-
und der Fagetalia-Arten betragen: 
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Fraxino-Carpinion 9.4 
Fagion 4.1 
Fagetalia 13.1 
Verhaltnis Fraxino-Carpinion : Fagion 2.3 

Der systematische Gruppenwert des Fraxino-Carpinion iibertrifft den des 
Fagion also urn mehr als das Zweifache, woraus eindeutig hervorgeht, dafi 
das Qu.-C. dryopteridetosum in den Fraxino-Carpinion-Verband eingeordnet 
werden mufi. 

3. V e r b r e i t u n g . 

Das an die lokalklimatisch feuchtesten N- und O-Hange gebundene 
Querceto-Carpinetum dryopteridetosum konnte innerhalb unseres Unter-
suchungsgebietes vom w Teutobuiger Wald nach dem O hin bis in das 
n Harzvorland festgestellt werden. Unter dem atlantischen Klima des w 
Teutoburger Waldes besitzt die Gesellschaft ihre grofite Verbreitung. Nach 
O werden typische Bestande immer seltener. 

Da dieser Eichen-Hainbuchenwald bis vor kurzem unbekannt war (259), 
sind in der Literatur keine eindeutigen Angaben iiber seine Verbreitung aufier-
halb NW-Deutschlands zu finden. 

4. L e b e n s f o r m e n . 

Fur das biologische Spektrum des Querceto-Carpinetum dryopteridetosum 
(Fig. 11) sind ebenso wie in den Fageten nur die Baum- und die Kraut-
schicht von Bedeutung. Die wenigen Straucher (NP) erreichen noch nicht 
9 %, wahrend die Baume (MP) sich mit etwa 85 % und die Lebensformen 
der Krautschicht sich mit rund 98 % beteiligen, d. h. die Baum- und Kraut
schicht bedecken jede fur sich den Boden vollkommen. 
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In der Krautschicht spielen die Chamaephyten und die Therophyten eine 
ganz untergeordnete Rolle. Die Hemikryptophyten sind mit fast 63 % am 
starksten an dem Aufbau der Bodenvegetation beteiligt. In dieser Gruppe 
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tieten in erster Linie die Horstpflanzen (He) in den Vordergrund, die ebenso 
haufig sind, wie die Rosetten- (Hr) und die Schaftpflanzen (Hs) zusammen. 
Der hohe Anteil dieser Horstpflanzen ist hauptsachlich der Herdenbildung 
des hemikryptophytischen Athyrium filix femina zu verdanken. Der relativ 
hohe Anteil der Geophyten (etwa 28 %) ist auf die Faziesbildung des 
Rhizomgeophyten Dryopteris Linnaeana zuriickzufiihren. Die starke Beteili-
gung der Hemikryptophyten, besonders der Hr und He, findet wohl ihre 
Ursache in der hohen Luft- und relativ hohen Bodenfeuchtigkeit. 

Das biologische Spektrum des Qu.-C. dryopteridetosum nimmt eine ge-
wisse Mittelstellung ein zwischen denen der Fageten und der trockenen Quer-
ceto-Carpineten, wie das durch den auf S. 135 durchgefiihrten Vergleich der 
entsprechenden Lebensformenspektren gezeigt wird. 

5. K l i m a - u n d B o d e n v e r h a l t n i s s e . 

a) A l l g e m e i n e s . 

Die allgemeinen Klimaverhaltnisse im nw-deutschen Verbreitungsgebiet 
des Querceto-Carpinetum dryopteridetosum sind bereits auf S. 38 ff. beim Fa-
getum elymetosum erortert worden. Die leeseitigen N- und O-Expositionen 
der Kalkhiigel, die den farnreichen Buchenmischwald tragen, haben eine 
geringe Transpiration und nur relativ kleine Feuchtigkeitsschwankungen. Sie 
stellen daher sehr luftfeuchte Standorte dar, wie das die Evaporations-
messungen, die im Vergleich mit denen im Fagetum elymetosum und F. allie-
tosum auf S. 131 ausgewertet sind, beweisen. 

Diese grofiere Luftfeuchtigkeit geht Hand in Hand mit besseren Wasser-
haushaltsverhaltnissen im Boden. Denn die grofiere Tiefgriindigkeit des 
Bodenprofils infolge von LbfiUberlagerungen ermoglicht eine grofiere Wasser-
speicherung. Diese Verhaltnisse zeigen sich in dem grofien Anteil feuchtig-
keitsliebender Pflanzen. 

Obgleich die Feuchtigkeitszeiger Athyrium filix femina, Carex remota, 
Festuca gigantea, Veronica montana, Impatiens noli tangere u. a. in ver-
wandten Querceto-Carpineten auf Boden mit ausgesprochenen Bodenwasser-
horizonten (Gley-Profilen) auftreten, haben zahlreiche Bodeneinschlage im 
Querceto-Carpinetum dryopteridetosum gezeigt, dafi die Bodendurchfeuch-
tung hier meist nicht so stark ist, dafi sich ein typischer Gley-Horizont aus-
bilden kann. Verschiedentlich konnte sogar ein deutlicher Anreicherungs-
Horizont (B) festgestellt werden, der allerdings manchmal gley-schussig ist. 

Infolge der Dunkelfarbung durch die Humusauflage und infolge der 
mechanischen Vermischung ist es nicht immer leicht, rein morphologisch die 
Beteiligung zweier geologischen Substrate an der Bodenbildung (in diesem 
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Falle Lbfi und Kalkstein) festzustellen, so dafi die Unterscheidung einer 
durch gleitende Ubergange verbundenen Boden- und Vegetationszonierung 
im Gelande erheblich erschwert wird. 

Weit besser als der Baumbestand zeigt die Zusammensetzung der Kraut-
schicht das Auftreten der nach unten machtiger werdenden Lbfi-Schichten 
an. Jener wird immer noch von der Buche beherrscht, was teils kiinstlich 
bedingt ist, anderseits jedoch moglicherweise seine natiirliche Ursache in 
einem fur die Buche giinstigeren Wasserhaushalt findet. 

Auf ebenem, durch Lb6 iiberdeckten Kalksubstrat, wo das Lokalklima 
der Leeseiten sich mehr dem herrschenden Allgemeinklima annahert, treten 
die herdenbildenden Fame, vor allem Dryopteris Linnaeana, zuriick zugunsten 
von Fraxino-Carpinion- und anderen Arten. Das Qu.-C. dryopteridetosum 
wird dann allmahlich abgelbst von dem Qu.-C. typicum. Die Aufnahmen 
17 und 18 der Tab. 29 sind Beispiele von solchen Ubergangsstadien. Weil 
das Qu.-C. typicum die Klimax auf silikatischem Gestein in der Ebene bildet, 
mu6 das Qu.-C. dryopteridetosum als eine typische lokalklimatisch bedingte 
D a u e r g e s e l l s c h a f t aufgefafit werden. 

In der Nahe von Stellen, wo das Bodenwasser dicht unter die Oberflache 
tritt, wie das am Bergfufie haufig der Fall ist, zeigt der Farn-Buchenmisch-
wald Ubergange zum feuchten Buchenmischwald (Querceto-Carpinetum ely-

metosum, vgl. S. 116 ff.). Die Mittelgebirgsvariante dieser Gesellschaft ent-
halt noch in geringer Stetigkeit und Menge die fur das Qu.-C. dryopteri
detosum typischen Fame, wodurch die Beziehungen zwischen diesen beiden 
Gesellschaften beleuchtet werden. 

Das Qu.-C. dryopteridetosum kann sich also, mit abnehmender lokal-
klimatischer Feuchtigkeit einerseits mit dem Qu.-C. typicum und anderseits 
mit zunehmender Bodenfeuchtigkeit mit dem Qu.-C. elymetosum verzahnen. 

Folgende Profilbeschreibung moge als Beispiel fur die morphologische 
Bodenbeschaffenheit des Querceto-Carpinetum dryopteridetosum gelten: 

Spannbrink (w Teutoburger Wald) , Forstamt Palsterkamp. 16. 8. 34. 
Lofi (etwa 70 cm) uber Kalkstein. 

A0 (Fj und F2) , 2—5 cm. zersetzte Buchenlaubstreu, locker und von Farn-
rhizomen und Pilz-Myzel stark durchzogen. Zersetzungsgrad nach unten 
h inzunehmend(pH5.3) . 

A l f 7—12 cm, grauschwarzer, humoser, sehr lockerer und feingekriimelter 
Horizont (Kriimel sehr klein und rundlich). Hauptsachlich von Wurzeln 
der Krautschicht und feinen Baumwurzeln (Buchen-Mykorrhiza) durch-
setzt (pH 4.7). Viel Regenwiirmer. Nach unten hin mit zunehmender 
Gelbfarbung allmahlich iibergehend in 
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A2,15—20 cm, gelbgrauer, oben noch schwach humoser, lockerer und 
feingekriimelter Horizont. Von Wurzeln der Krautschicht und feinen bis 
mittleren Baumwurzeln durchwachsen (pH 4.6). Regenwiirmer. Krii-
melung grober und eckiger beim Ubergang in 

A3f ca. 20 cm, gelbbraun, sehr grob gekrumelt, die eckigen Kriimel auf der 
Spaltflache eine schwarzliche Verfarbung (Humus) zeigend. Wenig 
und dann hauptsachlich von mittleren und groben Baumwurzeln durch-
wurzelt (pH 4.9). Urn Wurzeltaschen und Mauselocher, welche mit 
lockerer, schwarzlicher Erde gefullt sind, zeigen sich Gley-FIecken. Noch 
einzelne Regenwurmkanale. Allmahlich ilbergehend in 

B, 20—30 cm, kompakter Anreicherungshorizont mit kantigem Bruch ty-
pisch nadelstichporig und scheckig (hellere Flecken in brauner Grund-
masse). (pH 5.5). Nur noch sehr schwach von groben und mittleren 
Wurzeln durchzogen. Innerhalb des B die geologische Grenze zwischen 
gelbbraunem LoS und grauem Kalkverwitterungsboden, die hier sehr 
deutlich erkennbar ist. Zahlreiche Ferri-Flecken (BG). 

C Verwitterter und unverwitterter weifier Planerkalk. Die obersten Kalk-
steine mit einer zahen grauen Verwitterungsschicht umgeben die stark 
kalkhaltig ist (pH 7.5). 

(In einzelnen Fallen liegt unter dem B ein mehr oder weniger ausgepragter 
G-Horizont.) 

Aufier auf LoS uber Kalkstein gedeiht der farnreiche Buchenmischwald 
hie und da ebenfalls auf n- und o-exponierten Verwitterungsboden kalk-
armerer Gesteine, wie z. B. Steinmergelkeuper, oberstem Buntsandstein u. a. 

b) P h y s i k a l i s c h e B o d e n u n t e r s u c h u n g e n . 

Uber die physikalischen Bodenverhaltnisse des Querceto-Carpinetum dry-

opteridetosum geben die in Tab. 30 zusammengestellten Ergebnisse der in 

den Monaten August und September 1935 durchgef uhrten S i e g r i s t -

Analysen Aufschlufi. Weil in den Kalkfageten der physikalische Boden-

zustand deutlich vom herrschenden Klima abhangig ist, sind auch hier die 

S i e g r i s t - Daten aus dem atlantischen Teutoburger Wald und aus dem 

weniger feuchten Weser- und Leinebergland getrennt aufgefuhrt worden. 

Mit zunehmender Bodentiefe nimmt auch hier der Anteil der festen 
Bodenbestandteile zu, dagegen der Gesamthohlraum (Luft- und Wasser-
kapazitat) ab (vgl. Tab. 30 und Fig. 12). Die Bodendurchliiftung nimmt 
also mit der dichter werdenden Lagerung des Bodensubstrates von oben 
nach unten hin ab. 
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Mittlere Werte der Luft- und Wasserkapazitaten und der festen Bodenbestand-
teile im Querceto-Carpinetum dryopteridetosum (in Volumprozent). 

1. Teutoburger Wald. 2. Weser- und Leinebergland. 

Die Profile des Teutoburger Waldes differieren nur sehr wenig von 

denen des Weser- und Leineberglandes, im Gegensatz zu den klimatischen 

Varianten der Kalkfageten, wo diese Unterschiede viel starker sind. Dadurch 

wird die gleichartige Zusammensetzung des Qu.-C. dryopteridetosum in den 

verschiedenen Klimagebieten mit bedingt. Dies ist ein Beweis dafiir, da& 

das Qu.-C. dryopteridetosum eine ortliche (lokalklimatische und edaphische) 

D a u e r gesellschaft und nicht eine regionale Klimaxgesellschaft, wie die 

Fageten, ist. Letztere bilden, den regionalen Klimawandlungen folgend, deut-

liche floristisch unterscheidbare und edaphisch zu bestatigende Varianten aus. 

T a b . 3 0. E r g e b n i s s e d e r p h y s i k a l i s c h e n B o d e n a n a l y s e n 
n a c h S i e g r i s t im Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m d r y o p t e r i d e t o s u m 

(in V o l u m p r o z e n t ) . 
Teutoburger Wald. 

Nr. d. 
Aufn. *) 

2 
6 
6 

16 
— 

17 
— 

— 

— 

Hori-
zont 

A%i 

Mittel 

Luft- 1 Wasser-
kapazitat 

0.6 
1.3 
1.8 
1.1 
0.7 
3.0 
1.9 
1.3 
2.7 

1.6 

54 6 
56.1 
48.3 
58.0 
42.8 
50.9 
55.3 
55.3 
57.2 

| 53.2 

Feste Be-
standteile 

44.8 
42 6 
49.9 
40 9 
56.5 
46.1 
42.8 
43 4 
40.1 

45.2 

Luft- 1 Wasser-
gehalt 

20.4 
29.2 
27.4 
38.0 
24.5 
27.3 
24.8 
20.1 
33.4 

27.3 | 

34.8 
28.2 
22.7 
21.1 
19.0 
26 6 
32.4 
36.5 
265 

27.5 
1 vgl. Tab. 29. 
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Teutoburger Wald. 

6 

17 A A 

Mittel 

Nr. d. 
'Aufn. i) 

2 
6 

17 
___ 

— 

Mit 

Hori-
zont 

A« < A * 2 

tei 

Luft-
kaj 

0.5 
1.7 
1.4 
1.3 
0.8 
0.7 

1.1 

Wasser-

6 

17 
B 

Mittel 

0.8 
1.0 
1.0 
1.2 
0.5 

1.0 

0.7 
0.9 
0.8 
0.9 

0.3 

44.6 
46 3 
51.3 
42.1 
42.6 
44.1 

45.4 
49.8 
49.1 
39.1 
40.8 

39.2 
43.0 
40.0 
42.6 

Feste Be-
standteile 

Luft- | Wasser-
gehalt 

54.9 
52.0 
47.3 
56.6 
56.6 
55.2 

20.0 
28.4 
29.5 
14.8 
7.2 

25.2 

| 45.2 | 53.7 | 

| 41.2 | 

53.8 
49.2 
49.9 
59.7 
58.7 

20.9 

18.2 
16.7 
18.2 
10.2 
22.3 

60.1 
56.1 
59.2 
56.5 

10.2 
15.4 
16.2 
14.5 

58.0 I 14.1 | 

25.1 
19.6 
23.2 
28.6 
36.2 
19.6 

25.4 

28.0 
34.1 
31.9 
30.1 
19.0 

| 44.8 | 542 | 17.2 | 28.6 

29.7 
28.5 
24.6 
29.0 

27.9 

Nr. d. 
Aufn.1) 

3 
4 
5 
7 
9 

14 
15 

Mit 

Hori-
zont 

/ 

kYl 

,tel I 

3 
5 
7 

14 

Mittel 

3 
5 

14 
7 

A A 

Mittel 
1 vgl. Tab. 29. 

Weser- und Leinebergland. 

Luft- 1 Wasser-
kapazitat 

2.2 
1.9 
2.1 
1.5 
1.7 
2.8 
0.8 

49.3 
50.2 
50.4 
54.2 
53.3 
56.7 
53.8 

Feste Be-
standteile 

48.5 
47.9 
47.5 
44.3 
45.0 
40.5 
45.4 

Luft- Wasser-
gehalt 

25.0 
17.6 
19.9 
23.3 
25.9 
41.3 
19.2 

26.5 
34.5 
32.6 
32.4 
29.1 
18.2 
35.4 

1.8 

1.5 
1.6 
0.9 
2.0 

1.5 

1.5 
1.1 
1.0 
0.8 

1.1 

| 52.6 | 45.6 | 24.6 | 29.8 

47.3 
50.3 
50.0 
48.9 

51.2 
48.1 
49.1 
49.1 

25.3 
9.6 

35.5 
23.0 

23.5 
42.3 
15.4 
27.9 

| 41.1 | 49.4 | 23.3 | 27.3 

45.8 
45.5 
40.3 
40.0 

52.7 
53.4 
58.7 
59.2 

27.0 
20.8 
10.2 
23.5 

| 42.9 | 56.0 | 20.4 | 

20.3 
25.8 
31.1 
17.3 

23.6 



c) C h e m i s c h e B o d e n u n t e r s u c h u n g e n . 

Die Tab. 31 enthalt die Mittelwerte einiger pH-Messungen im Boden 
des farnreichen Buchenmischwaldes und ihre Extremwerte. In Anbetracht 
der starken jahreszeitlichen pH-Schwankungen sind hier nur die Ergebnisse 
aus dem relativ kurzen Zeitabschnitt von Mitte Juni bis Mitte Juli 1935 
herangezogen. 

Ta b. 31. A k t u e l le A z id i t a t (pH) d e s Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m 
d r y o p t e r i d e t o s u m . 15. Juni — 15. Juli 1935. 

A0 A, 

Teutoburger Wald 391 4.8—5J—5.9 
Leine- und Weserbergland 12 4.7—5.2—6.0 

27J3.6—4.4—5.5 
124.1—4.4—5.6 

20 
10 

3.9—4.4—5.8 
4.0—4.5—5.7 

Teutoburger Wald 
Leine- und Weserbergland 

12 
10 

4.3—4.7—6.3 
4.4—4.9—6.5 

B C 

11J4.7—4.9—6.8 
7.4.7—5.1—6.9 

11 
5 5.8-

-5.8-
-6.3- 7.5 

!) Zahl der Messungen 

In dieser Periode sind der Auflagehumus (A„) und der C-Horizont am 
wenigsten sauer. In den mineralischen Bodenschichten steigen die pH-Werte 
von oben nach unten hin langsam an. Allerdings erreichen sie im Mittel keine 
neutrale Reaktion, nicht einmal im Anreicherungs- oder im Verwitterungs-
Horizont. 

Die pH-Werte gleicher Bodenhorizonte aus dem Teutoburger Wald und 

dem Weser- und Leinebergland zeigen nur unbedeutende Differenzen. Auch 

darin kann, wie in den weitgehend ubereinstimmenden physikalischen Boden-

verhaltnissen, eine Erklarung fur die soziologische Gleichartigkeit des Qu.-C. 

dryopteridetosum unter verschiedenen Klimaverhaltnissen und ein weiterer 

Beweis fur die Richtigkeit der Auffassung gesehen werden, daS der Farn-

Buchenmischwald eine brtliche Dauergesellschaft ist. 

Um einen Einblick in den Kationen-Haushalt des Bodens zu gewinnen, 

wurden unter typischen Bestanden des Qu.-C. dryopteridetosum auf ver

schiedenen Gesteinen und in verschiedenen Klimabezirken Bodenproben ent-

nommen und von D e i n e s untersucht (vgl. Tab. 32 und Fig. 13). 

. Die LSfiprofile vom Spannbrink (1) und vom Hohenstein (2) weichen 
von dem Buntsandsteinprofil des Harliberges (3) ab, indem sich in beiden 
ersteren ein Bodenwassereinflufi bemerkbar macht (BG-Horizont), welcher 
seine Ursache in einer Stauung von hinuntersickerndem Niederschlagwasser 
auf der zahen und undurchlassigen Kalkverwitterungsschicht hat. Durch die 
verschiedenen geologischen Substrate und durch Bodenwassereinflufi wird 
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Fig. 13. 
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T- S- und T:S-Werte einiger Boden des Quereeto- Carpinetum dryopteridetosum. 
1. Teutoburger Wald. 2. Weserbergland. 2. N Harzvorland. 

T b '12 D i e s o r b i e r e n d e n B o d e n k o m p l e x e " d e r B o d e n -
h o r i z o n t e d e s Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m d r y o p t e r i d e t o s u m . 

1. Spannbrink (w Teutoburger Wald) 
NNW 5°. Loss (ea 60 cm) tiber 
Planerkalk. Aufn. 6, Tab. 29. 

2. Hohenstein (Weserbergland), 
NO 5 °. Loss uber Kimmendge 

3. Harliberg (Komturberg) bei Vie-
nenburg, N 5 °. Oberer Buntsand-
stein. Aufn. 8, Tab. 29. 

o fc 

A0 
A, 
A2 
B 

B/G 

A0 

A^ 
B 

B/G 

A , 
Ax 
A 2 
B 

O 1 U 

•S W to 

^ N 

2—5 
7—12 

15—20 
ca 40 
ca 15 

ca 4 
ca 8 
ca 35 
ca 25 
ca 25 

3—8 
ca 10 

40—55 
20—30 

W 
60 
a 
H 

91.4 
27.7 
15.7 
11.2 
37.3 

96.2 
19.9 
6.9 
8.2 

19.5 

68.4 
7.7 
5.0 
9.1 

W 
50 

S 

m 
TX 1 . TC 

8.7 
5.7 
4.2 

37.2 

58.2 
5.9 
2.4 
4.2 

17.5 

42.4 
0.7 
0.5 
5.1 

T
-S

 
in
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g H

 

44.0 
19.0 
10.0 
7.0 
0.1 

38.0 
14.0 
4.5 
4.0 
2.0 

26.0 
7.0 
4.5 
4.0 

• • 

1.93 
3.18 
2.75 
2.67 
1.00 

1.65 
3.37 
2.87 
1.95 
1.11 

1.61 
11,00 
10.00 
1.78 
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ein direkter Vergleich der Profile unmb'glich, so dafi aus den obigen Er-
gebnissen keine Schliisse iiber die Einwirkung der verschiedene Klimate auf 
den Boden gezogen werden konnen. 

Jedoch besteht, trotz ihrer raumlichen Entfemung, eine sehr weitgehende 
Ubereinstimmung zwischen den beiden Lofiprofilen (1 und 2). Nur sind 
von 1 die T- und S-Werte der Humusdecke kleiner und die samtlicher mine-
ralischen Bodenhorizonte hoher als von 2. 

Durch seine geringen T- und S-Werte in alien Horizonten und im be-
sonderen durch den sehr kleinen Sattigungsgrad des sorbierenden Boden-
komplexes des Ax- und A2-Horizontes (sehr hohe T:S-Werte), unter-
scheidet sich das Buntsandsteinprofil betrachtlich von beiden vorigen. Weil 
das Verhaltnis von T :S einen Mafistab fur die relative Menge der H-Ionen 
bildet, lafit sich aus den hohen T:S-Werten schliefien, dafi auf Buntsandstein 
der Ax- und A2-Horizont, trotz des trokeneren Klimas des n Harzvorlandes, 
erheblich armersind. 

IX. Das Querceto-Carpinetum elymetosum 
x. et Uiemont XyjJ. 

Der feuchte Buchenmischwald. 
1. P h y s i o g n o m i e u n d A s p e k t e . 

Uberall im nw-deutschen Mittelgebirge, wo die Boden wenigstens einen 
Teil des Jahres unter dem Einflufi einer nicht zu grofien Bodennasse stehen 
und einen gewissen Nahrstoffgehalt aufweisen, sind die Standortsbedingungen 
gunstig fiir einen artenreichen, feuchten Buchenmischwald, das Querceto-

Carpinetum elymetosum. 

In seiner Baumschicht spielt neben der Buche vor allem die Esche eine 
bedeutende Rolle. Auch andere Holzarten, wie Stieleiche, Bergahorn und 
gelegentlich Hainbuche, Sommer- und Winterlinde und Ulme beteiligen 
sich an der Zusammensetzung des Baumbestandes. Ebenso wie beim Farn-
Buchenmischwald, tragt an dem haufigen Auftreten ftst reiner Buchen-
bcstande in dieser Waldgesellschaft (vgl. Tab. 33) wahrscheinlich mensch-
licher Einflufi die Schuld, indem an solchen Standorten, wo die Buche her-
vorragend gedeiht, diese oft von der Forstwirtschaft begiinstigt worden ist. 

Die sparliche Strauchschicht, durch deren Fehlen beim Vorherrschen der 
Buche die aufierliche Ahnlichkeit der Gesellschaft mit den echten Fageten 
noch verstarkt wird, ist ebenfalls kennzeichnend fiir den feuchten Buchen
mischwald. Offenbar steht dies in Beziehung zu der Begiinstigung der Buche, 
in deren Schatten sich vorwiegend nur noch Rubus-Arten erhalten konnen. 
Denn in Bestanden, in denen sich Lichthblzer der Buche reichlich beigesellen 
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und der Boden daher mehr Licht erhalt, ist die Strauchschicht iippiger und 

artenreicher. 
Die Krautschicht zeigt eine merkwiirdige Mischung von Arten der Fa-

geten, wie Elymus, Melica uniflora, Asperula, Mercurialis u. a. mit feuchtig-
keitsliebenden Arten, wie Carex remota, Urtica dioeca, Athyrium filix femina, 
Festuca gigantea, Veronica montana, Impatiens noli tangere u. a. AuSer 
Alhyrium sind gelegentlich noch andere Fame vorhanden, wie Dryopteris 
Linnaeana, D. filix mas und D. austriaca. Wo diese reichlich auftreten, 
konnen sie dem Walde eine tauschende physiognomische Ahnlichkeit mit dem 
Farn-Buchenmischwald verleihen. Im Friihjahr, lange bevor die hochauf-
schiefienden Fame, Krauter und Graser den Waldboden vollstandig bedecken 
und das Licht nur schwach von dem unbelaubten Kronendach gehemmt, 
voll den Boden bestrahlt, haben bereits Sauerklee, Feigwurz, Anemone u. a. 
ihr frisches Griin dem der wintergriinen Waldsegge und der Moospolster 
beigesellt. Zu Beginn des April entfalten die beiden Anemonen, die Gold-
slerne und die Primeln ihre weifien, gold- und zitronengelben Bliiten, urn den 
ganzen ersten Friihlingsmonat hindurch mit ihren Farben das zarte neue Griin 
der in immer grofieren Mengen erscheinenden Waldpflanzen zu schmiicken. 
Bald brechen die rotgeaderten weifien Bliiten des Sauerklees und die butter-
gelben der Feigwurz auf. Spater, Ende April, wenn die Bliitenperiode der 
ersten Friihlingsbliiher bereits nachlafit, zeigen die groSbliitige Stemmiere 
und das Waldveilchen ihre weiEen Sterne und violettblauen Hauben. An-
fang Mai, wenn die Buchen sich belauben, bliihen Barlauch, Waldmeister 
und Goldnessel, welche mit ihren weifien und goldgelben Bliiten den be
reits abklingenden Farbenreichtum der Krautschicht zum letzten Male be-
leben. Dann beherrscht allein das verschiedengetonte Griin der Stauden, der 
Graser und der Fame das Waldbild. 

Im allgemeinen besitzt der feuchte Buchenmischwald keine eigene Phy-
siognomie, wie das auch nach B r a u n - B l a n q u e t (31) nicht fur jede 
Pflanzengesellschaft verlangt werden kann. Bald zeigt er, vor allem wenn 
die Strauchschicht fehlt, eine unverkennbare Ahnlichkeit mit Fageten, und 
bald nahert sich sein Waldbild der Physiognomie des Fam-Buchenmisch-
waldes oder anderer Eichen-Hainbuchenwalder. 

2. G e s e l l s c h a f t s t a b e l l e , 

A r t e n z a h l u n d s y s t e m a t i s c h e S t e l l u n g . 

In der 16 Aufnahmen enthaltenden Tab. 33 des Querceto-Carpinetum 
elymetosum sind die Arten, ebenso wie im Qu.-C. dryopteridetosum, an-
geordnet. Von den Begleitern sind nur diejenigen, welche mehr als dreimal 

auftreten, in die Tabelle aufgenommen. 
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AuBerdem kommen vor: 
Acer campestre (Aufn. 1, 10); Juncus effusus (2, 3); Dryopteris oreopteris 

(2, 3); Brachythecium rutabulum (2, 3); Milium undulatum (2, 12); Lapsana 
communis (3, 14); Agrostis capillaris (3, 14); Mnium hornum (4, 5); Chryso-
splenium oppositifolium (5, 14); Dryopteris austriaca ssp. spinulosa (6, 10); 
Ranunculus repens (6,12); Dactylis Aschersoniana (7, 12); Corylus avellana (1); 
Myosotis spec. (1); Dryopteris phegopteris (2); Carex murieata (3); Chryso-
splenium altemifolium (3); Torilis anthriscus (5); Galium aparine (5); Heile-
borine rubiginosa (7); Crataegus spec. (8); Hypericum maculatum (8); Ulmus 
spec. (9); Ribes grossularia (11); Ajuga reptans (12); Hedera helix (12); Carex 
pendula (13); Veronica chamaedrys (14). 

Die Aufnahmen stammen von folgenden Orten: 

Nr.d . 

Aufn. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Tag 

d. Aufn. 

8.10. 35 
5. 6. 34 

10. 8. 35 
5.10. 35 

18. 8. 35 
28. 8. 34 
12.10. 35 
26. 8. 34 

11. 8. 35 
12.10. 35 
3. 9. 35 

29. 8. 34 
15. 8. 35 
16. 8. 35 
30. 8. 34 
8. 6. 34 

Ort: 

Schimmerwald b. Bad Harzburg 
Wedemeyersche Forst (Osterwald) 
Kollnisch Feld (Deister) nw Springe 
Kiefort s Lesserwald 

Schiergrund (Deister) w Springe 
Raher Berg im Saupark (Osterwald) 
Forst Liebenburg, Abt. 54 
Lenne 

Deister n Springe 
Forst Liebenburg, Abt. 55 
Streittor im Saupark (Osterwald) 
Elmscher Bruch 
Thusterberg 6 Eggersen 
Deister 6 Kollnisch Feld 
Holzmiihle (Osterwald) 
Hohlenberg (Osterwald) 

Kreis: 

Goslar 
Springe 
Springe 
Wolfenbiittel 

in Brschw. 
Springe 
Springe 
Goslar 
Holzminden 

in Brschw. 
Springe 
Goslar 
Springe 
Springe 
Hameln 
Springe 
Springe 
Springe 

Audi in diesem Eichen-Hainbuchenwald sind die Charakterarten des 
Querceto-Carpinetum wenig zahlreich. Nur Catharinaea und Stellaria holostea 
erlangen hohe Stetigkeit. Primula elatior, Ranunculus auricomus, Carpinus 
und Chaerophyllum temulum treten nur gelegentlich auf. 

Melica uniflora und Elymus sind die einzigen Differentialarten des Qu.-C. 
elymetosum gegenuber den 4 anderen im Gebiete vorkommenden feuchten 
Eichen-Hainbuchenwaldem, dem Qu.-C. dryopterideiosum, dem Qu.-C. 
corydaletosum. dem Qu.-C. stachyeiosum und dem Qu.-C. filipenduletosum 
(vgl. 259). Wenn auch zwei Differentialarten fur die Ausscheidung einer 
selbstandigen Subassoziation eigentlich etwas wenig sind, so weicht doch 
die soziologische Struktur dieser Gesellschaft, in erster Linie durch die starke 
Beteiligung der Fagion-Arten, so sehr von derjenigen der genannten Eichen-
Hainbuchenwalder ab, dafi diese Abtrennung notwendig erschien, zumal 
mehrere Varianten zu unterscheiden sind (259). 

Durch Carex remota, Urtica dioeca, Athyrium filix femina, Festuca 
gigantea, Veronica montana und Impatiens noli tangere, die Differentialarten 
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der feuchten gegeniiber den trockenen Eichen-Hainbuchenwaldern, mu& das 
Qu.-C. elymetosum in die Gruppe der feuchten Querceto-Carpineten ein-
gereiht werden. Der feuchtigkeitsbedingte Charakter der Gesellschaft geht 
aufierdem noch aus dem Auftreten der Feuchtigkeitszeiger Deschampsia 
caespitosa, Rumex sanguineus, Lysimachia nemorum u. a. hervor. 

Von den Verbandscharakterarten des Fraxino-Carpinion sind Fraxinus, 
Brachypodium silvaticum, Acer pseudoplatanus, Carex remota und Festuca 
gigantea hochstet. Die beiden letzteren sind mit Veronica montana und Im-
patiens noli tangere gleichzeitig Differentialarten der feuchten Querceto-
Carpineten und deshalb in Tab. 33 in dieser Gruppe untergebracht. 

RegelmaSig und mit oft betrachtlichen Mengen kommen Fagion-Arten, 
wie Fagus, Melica uniflora, Asperula und Elymus im feuchten Buchen-
mischwald vor. Gelegentlich treten noch Mercurialis, Sanicula und Festuca 

silvatica auf. 
Die zahlreichen und hochsteten Ordnungscharakterarten bilden eine sehr 

homogene Gruppe. Die wichtigsten sind Viola silvestris, Circaea lutetiana, 
Carex silvatica, Anemone nemorosa, Epilobium montanum, Lamium galeob-
dolon, Milium effusum u. a. Bemerkenswert sind noch Anemone ranuncu-
loides, Gagea lutea und Allium ursinum. Es sind Differentialarten des Qu.-C. 
corydaletosum, die in das Qu.-C. elymetosum iibergreifen und nahere Be-
ziehungen zwischen beiden Gesellschaften andeuten. 

Die Begleiter sind zwar sehr zahlreich, jedoch nur einige, wie Oxalis, 
Deschampsia, Geranium robertianum und Vicia sepium, regelmafiig mit + 
bedeutenden Mengen vorhanden. Der gelegentlich auftretende Dryopteris Lin-
naeana ist eine ubergreifende Differentialart des Qu.-C. dryopteridetosum und 
zeigt die Verwandtschaft beider Gesellschaften. Das seltene Cynoglossum 
germanicum, dessen stark haftende Samen von Mensch und Wild verbreitet 
weiden, findet sich haufig in den Bestanden unserer Gesellschaft im Oster-

wald und 

Die M 
Arten sow 

m Deister um Springe. 

ttelwerte der Fraxino-Carpinion-, der Fagion- und der Fagetalia-
e der Gruppen- Differentialarten und der Gesamtarten der Tab. 33 

betragen pro Aufnahme: 
Fraxino-Carpinion-Arten 10 

Fagion-Arten 4 
Fagetalia-Arten 11 
Gruppen-Differentialarten 4 
Mittlere Gesamtartenzahl 40 

(Fur die Berechnung der mittleren Fraxino-Carpinion-Artenzahl sind die 

Charakterarten hinzugezahlt.) 
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Die Grofie der Aufnahme-Flachen zur Erfassung der normalen charak-
teristischen Artenverbindung schwankt zwischen 100 und 300 m2. 

Die systematischen Gruppenwerte der verschiedenen diagnostisch wich-
tigen Gruppen sind folgende: 

Fraxino-Carpinion 12.1 
Fagion 8.2 
Fagetalia 12.3 
Verhaltnis Fraxino-Carpinion : Fagion 1.5 

Das Verhaltnis der Fraxino-Carpinion- zu den Fagion-Arten beweist ein-
deutig, dafi das Querceto-Carpinetum elymetosum noch dem Fraxino-Car
pinion-Verbande angehort. Jedoch ist im Vergleich zu anderen Eichen-
Hainbuchenwaldern der Anteil der Fagion-Arten hier sehr stark, so dafi die 
Gesellschaft an der Grenze des Fraxino-Carpinion- gegen den Fagion-Ver-
band steht. 

3. V e r b r e i t u n g . 

Aufier im nw-deutschen Mittelgebirge kommen die feuchten Buchenmisch-
walder in etwas abweichender Zusammensetzung in erster Linie noch auf 
den baltischen Jungmoranen (Pulmonaiia-Variante von T ii x e n , 259) 
vor, wahrend eine stark verarmte Variante sich stellenweise auf Lehmboden 
im Altmoranengebiet der nw-deutschen Tiefebene vorfindet. Die Dominanz 
der Buche und das Auftreten verschiedener Fagion-Arten haben manche 
Autoren dazu gefiihrt, die baltische Variante, die bis nach Ostpreufien hin-
ein vorstofit, nicht als Subassoziation des Querceto-Carpinetum anzusprechen, 
sondern sie mit echten Fageten zusammen in eine Tabelle zu bringen. Die 
unter verschiedenen Namen in der Literatur bekannt gewordenen baltischen 
Fageten enthalten daher manchmal Aufnahmen, welche nach ihrer Arten-
zusammensetzung zum Querceto-Carpinetum elymetosum gehoren. 

So miissen z. B. von den in der Tabelle H a r t m a n n s (92) zusammen-
gestellten Buchenbestanden des Fagion-Verbandes der baltischen Jung
moranen nw und no Eberswalde (no Berlin) wahrscheinlich einige zum 
Qu.-C. elymetosum gestellt werden. Denn diese enthalten mehr Fraxino-
Carpinion- (z. B. Catharinaea, Brachypodium silvaticum, Festuca gigantea, 
Stachys silvaticus, Carpinus u. a.) als Fagion-Arten (Fagus, Asperula, Ely-
mus, Melica). Aufierdem sind neben beiden Gesellschafts-Differentialarten 
auch die Gruppen-Differentialarten Urtica, Athyrium und Festuca gigantea 
der feuchten Querceto-Carpineten vertreten. 

Auch von dem „Moranenfagetum" desselben Autors (93) auf den jung-
diluvialen Moranen des baltischen Hohenriickens besitzen aus denselben 
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Griinden verschiedene Aufnahmen den Charakter des Qu.-C. elymetosum. 
Bezeichnenderweise haben verschiedene dieser Aufnahmen auch Glev-Hori-
zonte. 

L i b b e r t (150) hat eine in zwei Subassoziationen gegliederte Tabelle 
des „Fagetum neomarchicum" aus der Neumark in Brandenburg veroffent-
licht. Vor allem stimmen einige Aufnahmen seiner feuchten Subassoziationen 
mit Impatiens noli tangere in ihrer Artenkombination weitgehend mit un-
serem feuchten Buchenmischwald uberein, weil auch darin die Fraxino-
Carpinion- die Fagion-Arten iiberwiegen. Darauf deuten auch die Differen-
tialart Melica uniflora und die Gruppen-Differentialarten Impatiens noli tan
gere, Urtica und gelegentlich Veronica montana hin. Diese reinen Buchen-
bestande stehen zudem unter Bodenwassereinflufi. 

Die Artenlisten der Rotbuchenbestande in Nordpommerellen von P r e u fi 
(195 b) und des ostpreufiischen Rotbuchenwaldes von S t e f f e n (231) 
machen das Vorkommen des Qu.-C. elymetosum auch im ostdeutschen Jung-
moranengebiet wahrscheinlich. 

Weil das Qu.-C. elymetosum vom Klima weitgehend unabhangig, viel-
mehr an schwach feuchte Boden gebunden ist, und diese Bedingungen 
mancherorts erfiillt werden, beschrankt sich seine Verbreitung nicht auf das 
nw-deutsche Mittelgebirge und die baltische Jungmorane. 

Der „BuchenwaId des feuchten Tonbodens" der Schwabischen Alb von 
G r a d m a n n (91) hat eine ganz ahnliche Zusammensetzung und ist wahr
scheinlich nichts anderes als eine Variante unseres Qu.-C. elymetosum. 

F a b e r (78) gibt aus dem Schwabisch-Frankischen Stufenland und der 
Alb zwei Aufnahmen des „Fagetum fraxinetosum" auf oberflachlich etwas 
starker entkalkten und zugleich etwas wasserdurchtrankten Boden. Auch in 
diesen Aufnahmen sind die Fraxino-Carpinion- zahlreicher als die Fagion-
Arten. Neben den Gesellschafts-Differentialarten sind fast alle Gruppen-
Differentialarten vorhanden. Diese Aufnahmen stimmen also vollig mit dem 
Qu.-C. elymetosum uberein. 

Nach Literaturangaben kommt unser feuchter Buchenmischwald offenbar 
auch in den danischen und schwedischen Ostseegebieten vor. Die Buchen-
walder der Circaea-Asperula-Typ von B o r n e b u s c h (27) scheinen mit 
der baltischen Variante des Qu.-C. elymetosum identisch zu sein. Nach mdl. 
Mitteilung von Herrn Dr. T ii x e n findet sich diese Gesellschaft weit ver-
breitet und in bester Ausbildung in der Gegend von Sorb* (Kopenhagen) und 
bei Veijle (Jutland). 

Der Buchenwald auf Moranenmergel in Skane (S-Schweden) besitzt 
nach der Tabelle von S e r n a n d e r (223 a) gleichfalls z. T . den Charakter 
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unseres feuchten Buchenmischwaldes. Ebenso deuten verschiedene Auf-
nahmen L i n d q u i s t s (152) von den Buchenwaldern S-Schwedens auf 
das dortige Vorkommen des Qu.-C. elymetosum hin. Jedoch ist aus diesen 
nach der skandinavischen Methode gewonnenen Aufnahmen leider in dieser 
Hinsicht nichts Sicheres zu schliefien. 

4. L e b e n s f o r m e n , 

Fig. 14 stellt das biologische Spektrum des feuchten Buchenmisch
waldes dar. 

Die Baume (MP) und die zusammen die Krautschicht bildenden Lebens
formen sind mit 78 bzw. 90 %, die Straucher (NP) dagegen mit nur etwa 
7 % vertreten. 

Von den Bodenpflanzen haben die Hemikryptophyten mit 59 % ein star-
kes Ubergewicht uber die Chamaephyten (ca. 16 %) und die Geophyten 
(15 %). Der Anteil der Therophyten ist praktisch bedeutungslos. 
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An der Chamaephytengruppe beteiligen sich in erster Linie die Kriech-
stauden (Chr), vor allem mit massenhaft auftretendem Lamium galeobdolon, 
daneben auch Stellaria holostea, Veronica montana, Glechoma hedera-
ceum u. a. 

In der Gruppe der Hemikryptophyten sind die Schaft- (Hs) , die Ro-
setten- (Hr) und die Horstpflanzen (He) mit ungefahr gleichen Mengen 
beteiligt. 

Der Anteil der Geophyten ist hauptsachlich auf die Rhizomgeophyten 
(Grh) Melica uni flora, Circaea lutetiana und Anemone nemorosa zuriick-
zufiihren. Daneben ist die Beteiligung der Knollengeophyten (Gb) un-
\vesentlich. 

Die starke Beteiligung der Hemikryptophyten, besonders der Hr und Hs, 
und der relativ hohe Anteil der Chamaephyten, in erster Linie der Chr, 
steht wohl in Zusammenhang mit der grofien Bodenfeuchtigkeit. 

too 
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Das biologische Spektrum des Qu.-C. elymetosum steht denen der ubrigen 

Querceto-Carpineten naher, als das des Qu.-C. dryopteridetosum. 

5. B o den. 

a) A l l g e m e i n e s . 

Das Querceto-Carpinetum elymetosum kommt ausschlieElich auf schwach-
feuchten Bbden vor und mufi daher als eine typische durch Bodenfeuchtig-
keit bedingte D a u e r gesellschaft aufgefa6t werden. 

Durch zahlreiche morphologische Profiluntersuchungen konnte festgestellt 
werden, da6 das Bodenwasser immer einen ziemlich dicht unter der Ober-
flache anstehenden Gley-Horizont bildet. Solche Gley-Horizonte sind jedoch 
vielfach nicht leicht zu erkennen, denn die auftretenden amorphen und rostig-
roten Ferri-Flecken, welche in typischen Fallen scharf begrenzt in eine griin-
liche Grundmasse eingebettet liegen, sind z. B. in braunen Lehmbbden oft 
nur klein und undeutlich und heben sich durch ihre Farbe wenig von ihrer 
Umgebung ab. Die den Gley iiberlagernden A-Horizonte sind meist von 
einer recht lockeren Kriimelstruktur, welche eine gute Bodendurchluftung 

gewahrt. 
Zur naheren Orientierung mbge hier die Beschreibung eines solchen 

Bodenprofils folgen: 
Forst Liebenburg bei Salzgitter, Abt. 55. 12. 10. 35. 

Lb'filehm auf Kalkstein. 

j ^ 2 5 cm, F l t 2—3 cm, unzersetzte, vorjahrige Buchenslreu (pH 5.4), 
pof 1—2 cm, Buchenstreuhumus mit Pilz-Myzel (pH 5.6). 

^ 3 5 cm$ grauschwarzer, lockerer und gut gekriimelter Bodenhorizont 

* (kleine rundliche Kriimel, die nach unten hin eckiger werden). Stark 
humos und von zahlreichen feinen Wurzeln der Baum- und Krautschicht 
durchzogen (pH 5.7). Buchen-Mykorrhiza und Regenwiirmer. 

A., 20—25 cm, graugelber, lockerer (jedoch fester als Ax) und grober ge-

"' biimelt (eckige Kriimel). Nur noch schwach humos. Stark durchwurzelt 

von feinen und mittleren bis groben Wurzeln (pH 5.3). Nach unten hin 

allmahlich iibergehend in 

G der bei ca. 30 cm Tiefe beginnt und zahlreiche rostigrote Flecken in 

griinlich-grauer Grundmasse aufweist (pH 6.6). 

b) P h y s i k a l i s c h e B o d e n u n t e r s u c h u n g e n . 

Die folgenden im Juli 1934 gewonnenen Daten der Luft- und Wasser-

kaoazitat des Luft- und Wassergehaltes und des Anteils der festen Boden-

bestandteile charakterisieren die physikalischen Bodenverhaltnisse unseres 

feuchten Buchenmischwaldes (Tab. 34 und Fig. 15). 
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Fig. 15. 
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QEDFeste Bestandteile 
Mittlere Werte der Luft- und Wasserkapazitaten und der festen Bodenbestand-
teile in der Mittelgebirgsvariante des Querceto-Carpinetum elymetosum (in 

Volumprozent). 

T a b . 3 4. E r g e b n i s s e d e r p h y s i k a l i s c h e n B o d e n a n a l y s e n 
n a c h S i e g r i s t i m Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m e l y m e t o s u m ( i n 

V o l u m p r o z e n t ) . 

Nr. d. 
Aufn. J) 

9 

3 
5 
6 
9 

11 
— 

12 
13 
14 
15 
— 

Mitt 

Hori-
zont 

Ax< 

el 

Luft- 1 Wasser-
kapazitat 

4.1 
4.2 
4.9 

10.1 
3.5 
5.0 
7.1 
5.7 
5.7 
6.0 
2.1 
2.5 

5.1 | 

49.2 
47.1 
48.0 
45.6 
57.1 
52.8 
46.8 
47.6 
47.5 
56.0 
54.1 
53.5 

§0.4 

Feste Be
standteile 

46.7 
48.7 
47.1 
44.3 
39.4 
42.2 
46.1 
46.7 
46.8 
38.0 
43.8 
44.0 

| 44.5 

Luft- ! [ Wasser-
gehalt 

39.9 
33.2 
38.8 
39.9 
21.4 
37.8 
33.2 
31.4 
28.5 
35.6 
37.4 
35.9 

| 34.4 

13.4 
18.1 
14.1 
15.8 
39.2 
20.0 
20.7 
21.9 
24.7 
26.4 
18.8 
20.1 

| 21.1 

3.2 
2.0 
4.1 
2.9 
3.0 

3.1 

48.0 
39.3 
44.7 
40.3 
42.3 

| 42.9 

48.8 
58.7 
51.2 
56.8 
54.7 

| 540 

36.5 
26.8 
17.1 
18.7 
23.1 

| 24.5 

14.7 
14.5 
31.7 
24.5 
22.2 

| 21.5 

o 
9 

12 

Mittel 

Der Aj-Horizont zeigt auch hier gegeniiber dem A 2 hohere Luft- und 

Wasserkapazitaten und einen geringeren Anteil der festen Bodenbestandteile. 

Die Bodendurchliiftung und die Bodenkriimelung ist also in dem obersten 

mineralischen Bodenhorizont am gunstigsten. Jedoch sind Luft- und Wasser-

kapazitat des A2-Horizontes noch keineswegs ungunstig. Wahrscheinlich 

mu6 dies auf den Einflufi des Kapillarwassers zuriickgefuhrt werden, welches 

im Qu.-C. elymetosum zeitweise den A2-Horizont mit Basen anreichert und 

dadurch die Kriimelung begiinstigt. 

!) Vgl. Tab. 33. 
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c) C h e m i s c h e B o d e n u n t e r s u c h u n g e n . 

Uber die Aziditat der einzelnen Bodenhorizonte des feuchten Buchen-

mischwaldes aus den Zeitperioden vom 15. Juni bis 15. Juli und vom 1. bis 

16. August 1935 geben die pH-Mittelwerte und ihre Schwankungsgrenzen 

in Tab. 35 Aufschlufi. 

T ab . 3 5. A k t u e l l e A z i d i t a t (pH) d e s Q u e r c e t o - C a r p i n e t u r a 
e l y m e t o s u m . 

15. 6. 
1. 

15. 6. 
1. 

— 15. 7. 1935 
— 16. 8. 1935 

— 15. 7. 1935 
— 16. 8. 1935 

A0 

131 

11 
5.3—5.6—6.0 
5.7—6.0—6.4 

A2 

12 
8 

4.8—5.2—6.6 
4.9—5.4—6.9 

A* 

12 
10 

5.4—5.6—6.7 
5.4—5.6—6.5 

G 

11 
7 

5.8—6.0—8.4 
5.7—6.2—7.3 

x) Zahl der Messungen. 

Die Boden des feuchten Buchenmischwaldes sind also schwach sauer. 

Der Gley-Horizont zeigt in den untersuchten Beispielen eine schwachsaure 

bis basische Reaktion. 

Der etwas hohere Sauregrad des A2 gegeniiber denen des Ax und des 

G, kann wohl als Zeichen fur eine gewisse Bodenauswaschung bewertet 

werden, die im Ax durch die Anreicherung seitens der Humusschicht ver-

schleiert wird. 

Die eingehende Untersuchung der Synoekologie des feuchten Buchen
mischwaldes lag nicht mehr im Rahmen dieser Arbeit. Da fur kann hier auf 
die demnachst erscheinende Dissertation von E 11 e n b e r g verwiesen wer
den, in der ausfuhrliche synoekologische Vergleiche der feuchten Eichen-
Hainbuchen- und der Eichen-Birkenwalder veroffentlicht werden. 

Durch den hohen Feuchtigkeitsgrad sind die sich in solchen Boden ab-
wickelnden Prozesse ganz andere als die Vorgange in trockenen Substraten, 
bei denen nur das vertikal hinuntersickernde Niederschlagswasser eine Rolle 
spielt (vgl. T a m m , 241). Die Wasserfuhrung des in unserem feuchten 
Buchenmischwald durch eine undurchlassige Schicht bedingten Gley-Hori-
zontes ist in den wenig tiefgriindigen Boden der schwachgeneigten Hange der 
nw-deutschen Mittelgebirge direkt und weitgehend von den Niederschlagen 
abhangig. Deshalb miissen die Schwankungen in der Bodendurchfeuchtung 
und damit in der Zufuhr von Pflanzennahrstoffen betrachtlich sein. Unter-
suchungen ilber den Nahrstoff- und Wasserhaushalt des Bodens sollten 
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daher wenigstens iiber ein ganzes Jahr ausgedehnt werden, indem regelmafiig 
mJt mb'glichst kleinen Zeitintervallen von denselben Stellen Proben entnommen 
und analysiert werden (vgl. Diss. E 11 e n b e r g) . 

X. Vergleichende Betrachtungen zwischen den beiden 
Kalkfageten und dem Farn-Buchenmischwalde. 

A. Unterschiede zwischen dem Fagetum elymetosum und 
dem Fagetum allietosum. 

1. K l i m a a n s p r i i c h e d e r K a l k f a g e t e n . 

Die Abhangigkeit des Fagetum elymetosum und des F. allietosum von 
den verschiedenen Hangrichtungen der Kalkberge in den einzelnen Teilen 
der nw-deutschen Mittelgebirge ist bereits auf S. 39 und S. 77 dargestellt 
worden. In Fig. 16 sind schematised die Standorte beider Fageten und der 
mit ihnen in einer Entwicklungs- oder Zonierungsbeziehung stehenden Wald-
gesellschaften im w Teutoburger Wald, im Leine- und Weserbergland und 
im n Harzvorland zusammengefaSt. Im atlantischen w Teutoburger Wald, 
wo das F. elymetosum nur noch in fragmentarischen Bestanden selten vor-
kommt, bestockt das F. allietosum sowohl die flachgrundigen N- und O-
Hange, wie auch die S- und W-Hange. Im subatlantischen Leine- und 
Weserbergland ist das F. elymetosum streng an die S- und W-, das F. allie
tosum ausschliefilich an die N- und O-Expositionen gebunden. Auch in den 
hoheren Gebirgslagen zeigt sich ein entsprechender Vegetationswechsel mit 
den verschiedenen Expositionen, indem die Hohenvariante des F. elymetosum 
(bei LoE-Uberlagerung ersetzt durch das F. festucetosum bzw. das F. luzu-
letosum) die S- und W-Hange und das F. allietosum (bei Lofi-EinfluE er
setzt durch das F. dryopteridetosum) die N- und O-Hange bedeckt. Im 
trockneren n Harzvorland findet sich das F. allietosum nur noch selten. Dort 
kommt auf alien Expositionen das F. elymetosum vor. 

Um die wechselnde Abhangigkeit der geographischen Varianten des F. 
elymetosum und des F. allietosum von den Expositionen anschaulich zu 
machen, ist in Fig. 17 die prozentuale Beteiligung dieser Varianten an den 
einzelnen Expositionen innerhalb der verschiedenen Klimagebiete auf Wind-
rosen aufgetragen. 

Daraus geht hervor, dafi sich das F. elymetosum und das F. allietosum 
entweder auf verschiedenen Expositionen (Weser- und Leinebergland) oder 
aber in verschiedenen geographischen Gebieten (w Teutoburger Wald und 
n Harzvorland) vollkommen ausschliefien. 

Im Leine- und Weserbergland, wo beide Kalkfageten ihre grofite Ver-
breitung besitzen, miissen diejenigen Auslagen, welche zwischen den vom 
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F. elymetosum und vom F. allietosum bevorzugten liegen, d. h. die NW- und 

die SO-Hange Durchdringungen beider Gesellschaften aufweisen. Tat-

Fig. 16. 

Querceto-Cappinetum j Fagetum alljttosum ! Qxierc.- Carp. 
typicum {prim u let; i^spitoitj dpyopfc. \tyt *YP 

Juerc-CaiM). I Fagetum iOtutft.-
typicum ;pfimutet{ elymetosum !Ltthosp 

Fagetum jActPtto-i Faostum^aulpfc^if 
[ymst* alliet. ;Fpa¥in.| allietosum jdryoptj typi 

5-W N-0 

"Quepceto « Carpinetum 
ppimuletosum 

Faget. 
elymet 

GLuerc.« 
Lithosp 

Fag.»Qu.«CjFagetum! Quepc.-Lapp. 
elyntj prim} elymet.; ppimuletosum 

Standorte der beiden Kalk-Fageten und der mit ihnen verzahnten Querceto-
Carpineten im w Teutoburger Wald, im Weser- und Leinebergland und im n Harz-

vorland (Schematisch). . 
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A b h a n g i g k e i t d e r e i n z e l n e n V a r i a n t e n d e s F a g e t u m 
e l y m e t o s u m u n d d e s F. a l l i e t o s u m von d e n E x p o s i t i o n e n . 
I. Fagetum elymetosum. 
AuBerster Ring: Typische Variante des F. elymetosum in mittleren Hohenlagen 

Weser- und Leineberglandes (20 Aufn.). 
Mittlerer Ring: Hohen variante des F.elymetosum der hoheren Lagen des Weser -

und Leineberglandes (16 Aufn.). 
Innerster Ring: 0 Variante des F. elymetosum im n Harzvorland (26 Aufn.). 
II . Fagetum allietosum. 
AuBerster Ring: 0 Variante des F. allietosum im Leine- und Weserbergland 

(35 Aufn.). 
Mittlerer Ring: F. allietosum in den hoheren Lagen des Weser- und Leineberg

landes (14 Aufn.). 
Innerster Ring: W Variante des F. allietosum im w Teutoburger Wald (20 Aufn.). 

sachlich 1st dies auch der Fall, wie Tab . 36 zeigt, in der je 4 Aufnahmen 

von SO- und von NW-Hangen vereinigt sind, die von folgenden Orten 

stammen: 

Nr.d. 
Aufn. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

Tag 
d. Aufn. 

24. 7. 34 
24. 5. 34 
1.6.34 
5. 6. 34 

23.8. 34 
1.6.35 

20. 6. 33 
29. 5. 34 

Ort: 

Schweineberg bei Hameln 
Ith w Lauenstein 
Ith s Lauenstein 
Ith s Koppenbriigge 
Horzen (Sieben Berge) 
Luhdener Klippen no Rinteln 

Hohe Tafel (Sieben Berge) 
Deister n Springe 

Kreis: 

Hameln 
Hameln 
Hameln 
Hameln 
Alfeld 
Graf seh. 
Schaumb. 

Alfeld 
Springe 

Diejenigen Fagetalia-, einschlieBlich der Fraxino-Carpinion-Arten, und Re-
gleiter, die weniger als dreimal auftreten, sind folgende: 

Cireaea lutetiana (Aufn. 1, 7); Primula elatior (3, 8); Catharinaea undulata 
(3, 8): Acer pseudoplatanus K. (5, 7); Epilobium montanum (5, 7); Serophularia 
nodosa (5, 7); Ranunculus auricomus (5, 7); Carex digitata (6, 7); Festuca gigantea 
(7, 8); Stellaria holostea (7, 8); Geum urbanum (1); Gagea lutea (2); Impatiens 
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Tab. 36. Fagetum elymetosum — Fagetum allietosum. 

Aufnahme Nr 
Hohe ii. NN 
Exposition 
Neigung 
Aufnahmcflache m2 

Fagion: 
Fagus silvatica B. 
Fagus silvatica . . . . Str.-fK. 
Mcrcurialis perennis 
Asperula odorata 
Melica uniflora 
Sanicula europaea 
Festuca silvatica 

Differentialarten des Fagetum 
elymetosum: 

Elymus europaeus 
Dactylis glomerata 
Crataegus spec 
Vicia sepium 
Dactylis Aschersoniana . . . . 
Desehampsia caespitosa . . . . 
Brachypodium silvaticum . . . 
Lathyrus vernus 

Differentialart.n des Fagetum 
allietosum: 

Allium ursinum 
Arum maculatum 
Corydalis cava 
Anemone ranunculoides . . . . 

Fagetalia: 
Viola silvestris 
Lamium galeobdolon . . . . . 
Campanula trachelium . . . . 
Fraxinus excelsior B. 
Fraxinus excelsior . . Str .+K. 
Poa nemoralis 
Daphne mezereum 
Milium effusum 
Cicerbita muralis 
Carex silvatica 
Polygonatum muitiflorum . . . 
Phyteuma spicatum 
Galium silvaticum 
Stachys silvaticus 
Moehringia trinervia 
Anemone nemorosa 

Begldter: 
Geranium robertianum . . . . 
Oxalis acetosella 
Dryopteris filix mas 
Carex muricata 

1 
240 

2 
290 

3 
270 

4 
260 

N W N W N W N W 
5° 15° 10° 10° 
200 200 200 200 

5.5 
1.1 
2.3 
3.3 

5.5 

1.1 
1.1 

+ .1 
+ .2 

5.5 5.5 
1.1 + . 1 
2.2 3.4 
2.2 + . 1 

+ .2 

2.3 + . 1 + . 1 
+ .2 + .2 + .2 
+ .1 + . 1 + . 1 
+ .1 + .2 

+ .1 

+ .1 + .2 

+ .1 1.1 3.2 1.2 
+ .1 + . 1 + .1 + . 1 
+ .1 1.2 + . 1 
+ .1 

+ .1 + . 1 + . 1 + . 1 
1.1 1.1 + . 1 

+ .1 + . 1 ' + . 1 
+ .1 + . 1 

1.1 
+ .2 1.2 - f . l 

+ .1 + . 1 
1.2 + . 1 

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

+ .1 + . 1 
1.1 + . 1 
1.1 + . 1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 + . 1 + . 1 + . 1 
+ .1 + . 1 2.2 
-f . l + . 1 

+ .1 

4.5 
+ .1 
+ .1 
1.3 
3.3 

6 8 
280 240 290 260 
SO SO SO SO 
10° 15° 5° 5° 
200 200 200 200 

5.5 
1.1 
1.2 

1.3 

5.5 

2.2 
1.1 
4.4 

5.5 
+ .1 
1.2 
2.2 

+ .2 

+ .1 + . 1 2.2 
+ .2 + . 2 
+ .1 + . 1 

1 . 2 + * 1 + - 1 + 1 

~ K 1 + . 2 

+ .1 

2.3 4.4 3.2 2.2 
+ .1 + . 2 + . 1 + . 1 

+ .2 

1.2 + . 1 + . 1 + . 1 
+ .1 1.1 1.1 1.2 
+ .1 - f . l + . 1 

1.1 + . 1 + . 1 
+ .2 + . 2 

+ .1 + .1 
+ .2 1.2 
-f . l + . 1 
1.2 + .2 

- f . l - f . l 
- f . l - f . l 

- f . l 
- f . l - f . l 
-f.2 + . 2 

1.2 1.1 

- f . l 
1.2 

-f . l 
+ .2 + .2 
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noli tangere (3); Adoxa moschatellina (8); Agropyron caninum (5); Liliura martagon 
(5); Ranunculus lanuginosus (7); Aconifcum lycoctonura (7); Asarum europaeum 
(7); Alliaria officinalis (7); Pulmonaria officinalis var. immaculata (7); Potentilla 
sterilis (7). 

Begleiter: 
Athyrium filix femina (Aufn. 1, 3); Glechoma hederaceum (1, 4); Hedera 

helix (1, 7); Urtiea dioeca (1, 8); Melica nutans (5, 7); Primula veris (5, 8); Luzula 
nemorosa (6, 8); Hieracium murorum (2); Stellaria media (3); Chrysosplenium 
alternifolium (3); Mnium undulatum (3); Eurhynchium Stokesii (3); Sambucus 
nigra (4); Lonicera xylosteum (4); Vincetoxicum officinale (4); Quercus robur B. (5); 
Carex ornithopoda (5); Sambucus racemosa (6); Hypericum hirsutum (6); Helle-
borine rubiginosa (6); Fragaria vesca (7); Anemone hepatica (7); Corylus 
avellana (7); Senecio Fuchsii (8); Impatiens parviflora (8); Galeopsis tetrahit (8). 

Die Differentialarten der beiden Fageten kommen in den Aufnahmen der 
Tab. 36 nebeneinander vor und pragen sie damit zu Durchdringungen. Auf 
SSO- und NNW-Hangen iiberwiegen in solchen Durchdringungen jeweils 
die betreffenden Differentialarten, ohne dafi die anderen vollig fehlen. Bei-
spiele davon erscheinen hier uberfliissig. 

Aus der Tatsache, daS das F, allietosum mit Ausnahme des sehr feuchten 
w Teutoburger Waldes immer die feuchteren N- und O-Hange besiedelt 
und im trockenen n Harzvorland ausklingt, wahrend das F. elymetosum in 
typischer Ausbildung die trockenen S- und W-Hange bestockt und nur im 
trockneren n Harzvorland auf die feuchteren N- und O-Hange ubergreift, 
dagegen im w Teutoburger Wald praktisch fehlt, sei nochmals zusammen-
fassend festgestellt, dafi das F. allietosum grofiere Feuchtigkeitsanspriiche 
besilzen mufi als das F. elymietosum (vgl. S. 77). In einem grofieren geo-
graphischen Rahmen betrachtet, zeigt sich jedoch, dafi beide Kalk fageten 
sowohl die extremen atlantischen als auch kontinentaleren Klimaverhaltnisse 
meiden, d. h., dafi sie insgesamt subatlantischen Charakter besitzen. Diese 
Erkenntnis ist nicht nur von theoretischer, sondern auch von praktischer 
Eedeutung. 

2. L o k a l k l i m a t i s c h e M e s s u n g e n . 

a ) D i e E v a p o r a t i o n . 

Um die Luftfeuchtigkeitsverhaltnisse im Fagetum elymetosum mit denen 
im F. allietosum zahlenmafiig vergleichen zu konnen, wurden gleichzeitig 
Evaporationsmessungen auf den Luv- und Leeseiten des gleichen Berges 
durchgefuhrt. Diese von der Temperatur, der Windstiirke und der Luft-
feuchtigkeit abhangige Verdunstung wurde mittels des Evaporimeter von 
P i c h e (111) gemessen, das den Vorteil einer sehr einfachen Konstruktion 
und bequemen Handbabung hat und auSerdem recht genaue Ergebnisse 
liefert 

Bei bedecktem Himmel und SW-Wind'wurden im Juni 1934 auf dem 
Ith so Wallensen 5 Evaporimeter auf dem NO-Hang im Fagetum allie-
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tosum (Nr. 1—5 von I, Fig. 18) und 5 auf dem SW-Hang im F. elymeto-
sum (Nr. 6—10 von I, Fig. 18) gleichhoch (40 cm) iiber dem Boden im 
geschlossenen Buchenwald aufgestellt. Von 11—18 h, also wahrend sieben 
Stunden, wurde bei jedem Evaporimeter stiindlich das verdunstete Wasser in 
ccm abgelesen und gleichzeitig die Lufttemperatur notiert. Der Wind war 
wahrend der MeEperiode zwar von wechselnder Starke, jedoch seine Rich-
tung gleichmafiig aus SW. Die Evaporation war auf dem windexponierten 
SW-Hang urn mehr als das l.5fache starker als auf dem NO-Hang (vgl. 

I, Tab. 37). 
Fig. 18. 
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Evaporation auf den Luv- und Leeseiten des Ith und des Spannbrinks. 
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Ebenso wurden auf dem N- und S-Hang des Spannbrinks im w Teuto-
burger Wald an zwei verschiedenen Tagen mit entgegengesetzter Wind-
1 ichtung (S- und N-Wind) im Juli und August 1934 Verdunstungsmessungen 
vorgenommen. Die Evaporimeter Nr. 1—7 (vgl. II, III, Fig. 18) waren auf 
dem N-Hang im Querceto-Carpinetum dryopteridetosum (Nr. 1, 2) und im 
Fagetum allietosum (Nr. 3—7), Nr. 8 auf dem Kamm im F. allietosum 
und die Evaporimeter 9 und 10 auf dem S-Hang in der w Variante des 
F. elymetosum aufgestellt. Es zeigte sich auch hier, dafi die jeweils wind-
exponierten Hange die hochste Evaporation aufweisen, d. h. bei S-Wind 
hat der S-Hang (II, Fig. 18) und bei N-Wind der N-Hang (III, Fig. 18) 
die grofiten Verdunstungswerte. Die Werte des auf dem Kamm aufgestellten 
Evaporimeters (Nr. 8) sind jeweils denen des windexponierten Hanges 
ahnlich. 

Die totalen Verdunstungswerte der einzelnen Evaporimeter sind in 
Tab. 37 angegeben. 

T a b . 3 7. T o t a l e V e r d u n s t u n g s w e r t e ( in ccm) d e r i n F i g . 
18 b e z e i c h n e t e n E v a p o r i m e t e r . 

Nr. d. Evaporimeter: 

I I th 
III Spannbrink, 

I I I / (Teutoburger Wald) 

1 

1.30 
1.95 
3.30 

2 

1.15 
1.70 
2.85 

3 

1.00 
1.75 
2.60 

4; 

1.00 
1.70 
2.75 

5 

1.10 
1.95 
3.00 

6 

1.65 
1.90 
2.90 

7 

1.95 
1.80 
3.45 

8 

2.00 
2.50 
3.40 

9 

1.60 
2.60 

10 

1.45 
2.85 
2.50 

Fett: Werte der O- bzw. N-Expositionen. 
Kursiv: Werte des auf dem Kamm aufgestellten Evaporimeters. 
Weil in NW-Europa die Winde aus SW und W vorherrschen, miissen 

die S-, SW- und W-Hange im Laufe des Jahres den starksten Verdun-
stungen ausgesetzt sein und daher mufi das Fagetum elymetosum trocknere 
Standorte besiedeln als das F. allietosum. Einen deutlichen Ausdruck dieser 
Verhaltnisse liefern die soziologischen Unterschiede der Artenzusammen-
setzung der beiden Kalkbuchenwalder und ihre biologischen Spektren. 

b) D i e S c h n e e v e r h a l t n i s s e . 

Fur die Vegetation iiberhaupt und die Krautschicht im besonderen ist die 
Zeitdauer einer Schneedecke, welche von der Temperatur, den Niederschlagen 
und der Verdunstung abhangig ist, von Bedeutung. 

Nach einer Periode grofieren Schneefalles (19. 2. — 26. 2. 37 bei SW-
Wind), welche in der Ebene bei einer mittleren Tagestemperatur von etwa 
4* 3° C. keine bleibende Schneedecke hinterliei, wurden die unteren Hohen-
grenzen der Schneedecke auf verschiedenen Bergen des S-Hannoverschen 
Berglandes an verschiedenen Expositionen festgestellt. Durchschnittlich lag 
die Grenze auf den N- und O-Hangen bei 140 m, auf den S- und W-
Hangen dagegen bei 190 m ii. NN, also rund 50 m hbher. 
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Auf dem Ith ergaben Schneetiefen-Messungen in geschlossenen Buchen-

waldem auf den Luv- und Leeseiten bei verschiedenen Hohen ii. NN fol-

gende Mittelwerte: 

Hohe ii. NN 3 7 0 m 2 7 0 m 

O-Hang, Fagetum allietosum 25 cm 24 cm 
W-Hang, Fagetum elymetosum 15 cm 14 cm 

Auf den W-Hangen lag also weniger Schnee als auf den O-Hangen, 

auf denen auch die Schneegrenzen, trotz des SW-Windes, tiefer hinunter-

reichten. Diese Erscheinung diirfte durch ein schnelleres Auftauen oder eine 

starkere Verdunstung des Schnees auf den Luvseiten unter dem EinfluS des 

SW- bis W-Windes zu erklaren sein. 

Bemerkenswert war, dafi bei der urn den Nullpunkt schwankenden Tem-
peratur des Beobachtungstages die Buchen der windgeschiitzten N- und 
O-Hange auf ihren Asten und Stammen betrachtliche Mengen Schnee an-
gesammelt hatten und sich durch ihr weifies Aussehen schon von weitem von 
denen der Luvseiten unterschieden. Wahrscheinlich handelte es sich hier urn 
einen WindeinfluS, durch den der Schnee von den Baumen der Windexposi-
tionen heruntergeschuttelt wurde. Bei niedrigeren Temperaturen, wenn die 
Haftkraft des Schnees geringer ist, wird diese Erscheinung wohl nicht so 
scharf hervortreten bzw. gar nicht zu beobachten sein. 

Nach zwei Tagen besonders slarken Tauwetters wurde kontrolliert, wie 
weit sich die Schneelage geandert hatte. Die Luvseiten der bis 400 m hohen 
Berge (Ith, Thusterberg, Osterwald) waren vollkommen schneefrei bis auf 
einige kleine Mulden und Rinnen, in deren Schutz noch Schneereste liegen-
geblieben waren. Dagegen zeigten die N- und O-Expositionen noch ge-
schlossene Schneedecken, wenn auch die untere Schneegrenze bedeutend 
in die Hohe geruckt war (auf etwa 260 m). Von denselben Stellen am Ith 
wurden wiederum Schneetiefen gemessen mit folgenden Ergebnissen: 

Hohe liber NN 3 7 0 m 2 7 0 m 

O-Hang, Fagetum allietosum 8 cm 3 cm 
W-Hang, Fagetum elymetosum schneefrei schneefrei 

Auffallend waren dabei die schneefreien Ringe urn die Baume, welche die 

sonst geschlossene Schneedecke der O-Hange unterbrachen. Dieses schnellere 

Tauen des Schnees urn die Baume erklart sich wohl durch eine starkere Er-

warmung der dunklen Stamme. 

In den Schneeverhaltnissen unterscheiden sich also die Luv- von den 

L eseiten d. h. die Standorte der beiden Kalkfageten, durch geringere Mach-

tigleit und kiirzere Dauer der Schneedecken. Dies steht augenscheinlich im 

Widerspruch zu den Angaben der Literatur, wo die Tage mit Schneedecke 
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fur die Luvseiten zahlreicher angegeben sind als die der Leeseiten (L a c h -
m a n n 144; H e b n e r 95; H o f f m e i s t e r 106; R u b n e r 208; R i d -
d e r 203). Diese allgemeinen Angaben gelten jedoch nur fur die Luv- und 
Leeseiten ganzer Gebirgskomplexe, z. B. fur den W-Harz gegeniiber dem 
O-Harz. Fur den expositionsbedingten Wechsel der Waldgesellschaften 
sind aber nur die ortlichen Unterschiede der einzelnen Kuppen oder Hiigel 
maigebend. 

3. D i e b i o l o g i s c h e n S p e k t r e n d e r F a g e t e n u n d e i n i g e r 

Q u e r c e t o - C a r p i n e t e n . 

Die expositionsbedingten stark voneinander abweichenden Umwelts-
faktoren der beiden Kalkbuchenwalder gelangen auch in ihren biologischen 
Spektren zum Ausdruck. Dazu miissen hier die Lebensformenspektren der 
gesamten Subassoziationen einander gegeniibergestellt werden, wahrend oben 
innerhalb des Fagetum elymetosum und des F. allietosum diejenigen ihrer 
Varianten verglichen wurden. Bei ihrem Vergleich sind auch die biologischen 
Spektren der drei anderen nw-deutschen Fageten und die einiger Querceto-
Carpineten herangezogen, um durch mehr Vergleichsmaterial allgemein giiltige 
Schliisse ziehen zu konnen. Diese biologischen Spektren sind in Tab. 38 
vereinigt. 

Zwischen den biologischen Spektren der Fageten und denen der trockenen 
Querceto-Carpineten (Qu.—C. primuletosum und Qu.—C. typicum) ergibt 
sich ein grundsatzlicher Unterschied, indem in den letzteren sich die Straucher 
(NP) sehr stark beteiligten (38 bzw. 44 % ) und auch die Anteile der 
Kriechstauden (Chr) und der Rosettenpflanzen (Hr) wesentlich hoher sind. 
Die Spektren dieser Eichen-Hainbuchenwalder zeigen eine gleichmafiigere 
Verteilung der einzelnen Lebensformen als die Fageten. Hier heben sich in 
der Krautschicht immer ein oder zwei Lebensformen auf Kosten der iibrigen 
hervor. Vielleicht miissen diese Unterschiede z. T . auf die abweichenden 
Lichtverhaltnisse in den dunklen Buchenwaidern und den lichteren Eichen-
Hainbuchenwaldern zuruckgefiihrt werden. Dafur spricht gleichfalls die ge-
wisse Mittelstellung, welche die feuchten Buchenmischwalder (Querceto-
Carpinetum dryopteridetosum und Qu.-C. elymetosum) mit ihren oft herr-
schenden Buchen zwischen den echten Fageten und den trockenen Querceto-
Carpineten einnehmen. 

In den F a g e t e n gewinnen die Straucher (NP) , wozu auch der Baum-
jungwuchs gerechnet wurde, nur im Fagetum elymetosum (ca. 9 %) und im 
Fagetum dryopteridetosum (ca. 9 %) einige Bedeutung. In ersterem mufi 
dieser relativ hohe Prozentsatz tatsachlich mit auf eine sparlich ausgebildete 
Strauchschicht (Crataegus ist eine Differentialart des F. elymetosum), im 
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T a b . 3 8. B i o l o g i s c h e S p e k t r e n d e r F a g e t e n u n d e i n i g e r 
Q u e r c e t o - C a r p i n e t e n N W - D e u t s c h l a n d s . 

Fagetum luzuleto
sum (23 Aufn.). . 

Fagetum festuceto-
sum (17 Aufn.). . 

Fagetum elymeto
sum1) (32 Aufn.) . 

Faget. dryopteride-
tosum (17 Aufn.) . 

Fagetum allietosum2) 
(26 Aufn.) . . . . 

Querceto - Carpine-
tum dryopteride-
tosum (16 Aufn) 

Querceto - Carpine-
tum elymetosum 
(16 Aufn) . . . . 

Querceto - Carpine-
tum primuletosum 
(16 Aufn.) . . . . 

Querceto - Carpine-
tum typicum 
(17 Aufn.) . . . . 

Phanero-
phyten 

MP I NP! Psc 

85.7 

85.6 

86.3 

88.3 

1.3 

2.1 

9.1 

0.2 

1.2 

9.2; — 

85.4! 1.1 

84.6 8.8 

78.0 6.7 

63.338.0; 

70.044.4 

0.5 

Chamae-
phyten 

Chp | Chr 1 Brr 

10.2; 0.1 1.4 

0.6j 1.5 — 

0.8! 3.4 

0.1 

0.1 

4.6 

3.8 

1.2: 5.3 

0.4 

6.2! 

3.3 

0.5 

11.0 

0.4 

1.2 

Hemikrypto-
phyten 

Hr I Hs I He 

5.2 

8.3 

4.8 

10.9 

1.949.0 

3.570.6 

14.923.5 

12.6 

3.3 7.2 

13.4 — 

19.0 0.2 

17.8 

21.1 

16.2 

13.1 

19.7 

11.2 

12.023.4 

13.? 

0.6] 

31.7 

i8. d 

26.8 

Geo-
phyten 

Grh 

1.2 

7.6 

37.3 

46.9 

34.8 

28.2 

12.0 

21.3 

Gb 

0.2 

0.[ 

39.3 

6.120.2 

3.0 

2.51 

0.51 

Thero-
phy-
ten 
T 

0.2 

0.1 

4.1 

1.0 

0.7 

0.6 

0.4 

.0.8 

Fagetum dryopteridetosum jedoch allein auf einem reichlichen Baumjung-

wuchs zuruckgefiihrt werden. Die Lianen (Psc) sind in alien Fageten von 

geringer Bedeutung. Die Chamaephyten sind im Allgemeinen wenig zahlreich. 

Am haufigsten sind unter ihnen die Polsterpflanzen (Chp) und die Kriech-

stauden (Chr) vorhanden, welche ihr Schwergewicht im Fagetum luzule-

tosum (Chp 10 %) bzw. im F . dryopteridetosum (Chr 4.6 %) besitzen. 

Eine hervorragende Rolle spielen die Hemikryptophyten und die Geophyten, 

besonders die Horstpflanzen (He ) , die Schaftpflanzen (Hs ) , die Rhizom-

geophyten (Grh) und die Knollengeophyten (Gb) . Die Rosettenpflanzen 

(Hr) sind ebenso wie die Einjahrigen (T ) weniger haufig. 

Die Fageten, welche die S- und W-Hange der Silikat- und Kalkberge 

NW-Deutschlands besiedeln (Fagetum luzuletosum, F . festucetosum und 

V. elymetosum) unterscheiden sich in ihren biologischen Spektren von denen 

auf den N- und O-Expositionen (F . dryopteridetosum und F . allietosum) 

durch durchschnittlich hohere Anteile der Horstpflanzen (He) und das 
1 Zur Berechnung wurde das gesamte Fagetum elymetosum, ohne die nicht 

typische w Variante herangezogen. 
2 Gesamtes Fagetum allietosum, ohne die nieht typische Asperula-Fazies. 

Die biologischen Spektren des Fagetum luzuletosum, des F. festucetosum, 
des F. dryopteridetosum und des Querceto-Carpinetum typicum wurden nach 
den Tabellen von Herrn Dr. Tux en berechnet. 

1* * • • 



Fehlen von Knollengeophyten (Gb). Diese Verhallnisse zeigen sich am 
besten bei der Gegeniiberstellung von dem F. elymetosum und dem F. allie-
tosum. Wahrend die Horstpflanzen in jenem 23.5 % der Krautschicht ein-
nehmen, besitzen sie in diesem nur 0.6 %. Dagegen sind die Knollen
geophyten irn F. allietosum mit 39.3 % und im F. elymetosum mit nur 
0.3 % vertreten. Aus diesen starken Unterschieden ist zu folgern, dafi inner-
halb der beiden Kalkfageten die He fur trocknere, die Gb dagegen fur 
feuchtere Standortsverhaltnisse gewertet werden diirfen. Im allgemeinen 
deutet innerhalb aller nordatlantischen Fageten eine starke Beteiligung der 
He auf die trockneren Standortsverhaltnisse der luvseitigen Buchenwalder. 

Von den Spektren der Eichen-Hainbuchenwalder lehnt sich das des 
Querceto-Carpinetum dryopteridetosum am besten an die Fageten an. Der 
Prozentsatz der Baume ist denen der Fageten vollig gleich (ca. 85 %) und 
auch in den Strauchern (ca. 9 %) liegt keine Abweichung vor. Nur sind die 
Rosettenpflanzen (Hr ca. 18 %) in der Krautschicht reichlicher vorhanden. 
wie das auch bei den anderen Querceto-Carpineten der Fall ist. Die starke 
Beteiligung der Horstpflanzen (He 32 %) und der Rhizomgeophyten (Grh 
28 %) dieses Spektrums findet ihre Ursache in den massenhaft auftretenden 
horstbildenden und rhizomgeophytischen Farnen. Dadurch weicht die Ge-
sellschaft von den anderen Eichen-Hainbuchenwaldern ab. 

Beim Querceto-Carpinetum elymetosum besteht eine Ahnlichkeit mit den 
Fageten eigentlich nur noch in der Gruppe der Phanerophyten durch unge-
fahr gleiche Mengen der Baume (78 %) und der Straucher (6.7 %). Gegen-
iiber dem Querceto-Carpinetum dryopteridetosum sind die Horstpflanzen und 
die Rhizomgeophyten bedeutend herabgemindert. Dagegen nehmen sowohl 
die Kriechstauden (Chr 11 % ) , die in den Fageten gewbhnlich wenig haufig 
sind, als auch die Rosettenpflanzen (Hr 21 %) und die Schaftpflanzen (Hs 
ca. 20 %) stark zu. 

Im biologischen Spektrum des Querceto-Carpinetum primuletosum findet 
man den Typus der echten Eichen-Hainbuchenwalder, welche eine reich 
entwickelte Strauchschicht unter dem lichten Kronenschirm der Baumschicht 
aufweisen. Grundsatzlich weicht dieses Spektrum von denen der Fageten 
ab durch den geringen Prozentsatz der Baume (63 % ) , den hohen Anteil der 
Straucher (38 %) und die relativ hohe Beteiligung der Kriechstauden (13 %) 
und der Rosettenpflanzen (ca. 16 %) in der Krautschicht. 

Das Spektrum des Querceto-Carpinetum typicum stimmt weitgehend mit 
dem des Qu.-C. primuletosum uberein und weicht ebenso stark von denen 
der Fageten ab. Nur sind die Straucher (ca. 44 %) und die Kriechstauden 
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(19 %) mit noch grofieren Mengen vorhanden, wahrend die Horstpflanzen 

(6 %) zugunsten der Schaftpflanzen (ca. 23 %) zuriickgetreten sind. Diese 

beiden letzten Eichen-Hainbuchenwalder zeigen eine relativ gleichmafiige 

Verteilung der Lebensformen iiber das ganze Spektrum. 

4. P h y s i k a l i s c h e B o d e n a n a l y s e n . 

Um die physikalischen Bodenverhaltnisse der beiden Kalkfageten mit-

einander zu vergleichen, sind in Tab . 39 nochmals die M i 11 e 1 werte der 

Siegristanalysen in den flach- und tiefgrundigen Subvarianten oder Formen 

des Fagetum elymetosum und des F . allietosum im Leine- und Weserberg-

land (s. S. 51 und S. 83) zusammengestellt. 

T h <}Q M i t t l e r e S i e g r i s t w e r t e d e s F a g e t u m e l y m e t o s u m 
u n d ' d e s F a g e t u m a l l i e t o s u m a u s d e r Z e i t vom S e p t e m b e r — 
u n u u t, » x fc O k t o b e r l 9 3 5. 

Fagetum elymetosum Fagetum allietosum 

Flach-
griin-
dig 

Tief-
griin-
dig 

Hori-
zont 

Ax 
A3 

Ai 

Luft- | Wasser-
kapazitat 

Feste Be-
Istandteile 

7.6 
3.6 

2.0 
1.6 
0.8 

53.8 
46.9 

53.3 
46.6 
45.2 

38.6 
49.5 

44.7 
51.8 
54.0 

Luft- J Wasser-
kapazitat 

9.7 
5.1 

4.8 
2.0 
1.1 

56.3 
50.2 

54.0 
52.3 
43.7 

Feste Be-
standteile 

34.0 
44.6 

41.2 
45.7 
55.2 

Das flachgrundige F. elymetosum zeigt in beiden Bodenhorizonten (Ax 

und A ) geringere Luft- und Wasserkapazitaten und hohere Anteile der 

festen Bodenbestandteile als das flachgrundige F . allietosum, d. h. die 

Bodendurchluftung im letzteren ist gunstiger. Das gleiche gilt fur den A i -

d A,-Horizont der tiefgrundigen Boden beider Kalkfageten. Im A 3 ist 
un 
hkr die Differenz sehr gering geworden. 

5. C h e m i s c h e B o d e n a n a l y s e n . 

Um die Sauregradschwankungen der A0-Horizonte des F . elymetosum 

und des F . allietosum im Laufe des Jahres zu vergleichen, wurden von 

2 Flachen (w Variante des F . elymetosum auf dem S-Hang und w Va-

riante des F . allietosum auf dem N-Hang in geschlossenem, gleichaltrigem 

Buchenwald auf gleichtiefem Humuskarbonatboden)Jn monatlichen Inter-

vallen die pH-Werte auf dem GroSen Freeden im leutoburger Wa ld bei 

Iburg ermittelt. In Fig. 19 sind die daraus errechneten spezifischen Azidi-

taten kurven-mafiig aufgetragen. 
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Fig. 19. 
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Kurven der in monatlichen Intervallen gemessenen Sauregrade (spez. Aziditat) 
der Buchenstreu im Fagetum elymetosum (1) und im F. allietosum (2). 

1 und 2 — Untere Streuschicht. 
1' und 2' = Obere Streuschicht. 

Die Kurve des S-Hanges zeigt die starksten Schwankungen und liegt 

immer lioher als die Kurve vom N-Hang, d. h. die pH-Werte im F . ely

metosum sind saurer als im F . allietosum. Gegen Ende des Sommers und 

im Herbst nahern sich die beiden Kurven, urn erst im Winter wiedei aus-

einander zu gehen. 

Das gleichfalls die mineralischen Bodenhorizonte des F . elymetosum 

etwas saurer sind als im F . allietosum, zeigt Tab . 40, in der die Mittel-

werte und ihre Schwankungsbreiten einiger pH-Messungen in flachgriindigen 

Humuskarbonatboden des Leine- und Weserberglandes vereinigt sind. 

T a b . 4 0. A k t u e l l e A z i d i t a t ( pH) d e s f l a c h g r i i n d i g e n F a g e 
t u m e l y m e t o s u m ( t y p i s c h e V a r i a n t e ) u n d d e s f l a c h g r i i n 

d i g e n F a g e t u m a l l i e t o s u m (6 V a r i a n t e ) . 
15. M a i — 2 5. J u n i 1 93 5. 

Fagetum 
elymetosum 

Fagetum 
allietosum 

l) Zahl der Messungen. 

Die ungiinstigeren chemischen Bodenverhaltnisse der S- und W-Hangc 

zeigen sich nicht nur in einem durchschnittlich geringeren pH-Wert der 

einzelnen Bodenhorizonte, sondern gleichfalls in dem Sattigungsgrad der 

sorbierenden Bodenkomplexe. 

Vom Ith wurden zwei gleich tiefe Bodenprofile (L6S- und Kalk-

verwitterungsboden auf Kimmeridge, Oberer Jura), vom W-Hang unter 

F . elymetosum und vom O-Hang unter F . allietosum nach der Methode 

von D e i n e s (s. S. 59) auf ihren Basengehalt untersucht (vgl. Tab . 41) . 

A0 

21 l 

20 

5.0—5.5—6.1 

5.5—6.0—6.6 

A j 

21 

19 

5.7—5.9—7.8 

5.5—^.5—7.7 

A3 

13 

19 

5.7—6.0—8.4 

5.8—6.8—8.2 
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T h 41 D ie s o r b i e r e n d e n B od enk o m p 1 e xe der B o d e n -
h n r i 7 o n t e des F a g e t u m e l y m e t o s u m und des F a g e t u m 
,1U a l l i e t o s u m . 

Fagetum elymetosum 

B
od

en
-

h
o
ri

zo
n
t 

A0 

A, 
A2 

A3 

AQ 

Ax 
A2 
A3 

M
ac

ht
ig

ke
it 

de
s 

H
or

i-
zo

nt
es

 in
 cm

 

4—10 
15—25 
10—15 

3—4 
ea. 10 
ca. 15 
ca. 20 

W 

G 

S3 

H 

92.2 
27.7 
17.4 
1.6 

97.2 
39.9 
20.8 
28.4 

W 
to 
a 
S3 

• GO 

72.2 
24.7 
10.4 
1.5 

80.2 
33.9 
13.3 
26.4 

GO 
• • 

1.22 
1.12 
1.67 
1.07 

1.21 
1.15 
1.56 
1.07 

Fagetum allietosum 

D' T- und S-Werte sind im F. elymetosum in dem Auflagehumus und in 
den mineralischen Bodenhorizonten am niedrigsten. Dagegen sind die T:S-
Werte jedoch fur beide Gesellschaften ungefahr gleich hoch. 

Die soziologischen Unterschiede der beiden Kalkfageten finden also, 
ebenso wie die biologischen Spektren, ihre synoekologische Erklarung in den 
verschiedenen lokalklimatischen Bedingungen der S- und W- gegenuber 
den N- und O-Hangen, welche durchaus parallel verlaufen mit den Er-
gcbnissen der physikalischen und chemischen Bodenuntersuchungen. 

B. Vergleichende Synoekologie der Buchenwalder der 
N- und O-Hange. 

Gewbhnlich zeigen die Buchenwalder, welche die N- und O-Hange 
der Kalkberge NW-Deutschlands bedecken, eine dreifache Zonierung, in-
dem oben am Hang die flachgrundige Ausbildungsform des F. allietosum, 
darunter bei geringer Neigung die tiefgrundige Form dieser Gesellschaft 
und schliefilich auf dem lbSiiberlagerten GehangefuS das Querceto-Carpi-
netum dryopteridetosum vorkommt. Die oben behandelten biologischen Spek
tren dieser 3 Gesellschaften beleuchten ihre abweichende Synoekologie. Weil 
die lokalklimatischen Verhaltnisse auf den N- und O-Expositionen inner-
halb der einzelnen Klimagebiete ungefahr gleich sem diirften, mussen die 
Standorte der obengenannten Gesellschaften sich vor allem bodenkundlich 
unterscheiden, was sich durch eine vergleichende Betrachtung ihrer physi
kalischen und chemischen Bodenanalysen erkennen lassen mufi. Urn diese 
Beziehungen zu klaren, werden im folgenden die einzelnen Klimagebiete 
getrennt betrachtet1. 

1 T)-e svnoekologischen Differenzen der luvseitigen Gesellschaften, das 
t? f„™ ̂ Ivmetosum und das Querceto-Carpinetum primuletosum, sind nicht 
foTngehenruntersucht und bereits auf S. 58 besprochen. 
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1. W e s t l i c h e r T e u t o b u r g e r W a 1 d. 

a. P h y s i k a l i s c h e B o d e n a n a l y s e n . 

Die Bbden der beiden Ausbildungformen der w Variante des Fagetum 

allietosum und des Querceto-Carpinetum dryopteridetosum zeigen starke 

Unterschiede in ihren Luft- und Wasserkapazitaten und ihren Anteilen der 

festen Bodenbestandteile (vgl. T a b . 42 ) . 

T a b . 4 2. P h y s i k a l i s c h e B o d e n a n a l y s e n im F a g e t u m a l l i e t -
t o s u m u n d Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m d r y o p t e r i d e t o s u m . 

Fagetum allietosum 
Flachgrundige 

Ausbildungsform 
Tiefgriindige 

Ausbildungsform 

Querceto-Carpinetum 
dryopteridetosum 

Luft- |Wasser-
kapazitat 

Feste Be-
stand telle 

Luft- [Wasser-
kapazitat 

Feste Be-
standteile 

Luft- |Wasser-
kapazitat 

Feste Be-
standteile 

A, 

7.4 

3.7 

59.0 

53.4 

33.6 

42.9 

Ax 
Ao 

2.7 
1.6 
1.0 

57.5 
46.1 
43.0 

39.8 
52.3 
56.0 

A, 
Ao 
A; 
B 

1.6 
1.1 
1.0 
0.8 

53.2 
45.2 
44.8 
41.2 

45.2 
53.7 
54.2 
58.0 

Fig. 20. 
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Kurven der jahreszeitlichen Schwankungen der Luft- und Wasserkapazitaten und 
dear festen Bodenbestandteile in den A1-Horizonten der flach- und tiefgrtindigen 
Ausbildungsformen des Fagetum allietosum (1 bzw. 2) und des Querceto-Car-

netum dryopteridetosum (3). 
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Die Luft- und Wasserkapazitaten nehmen in den gleichen Bodenhori-

7onten von der flachgriindigen Form des Fagetum allietosum bis zum Quer-

ceto-Carpinetum dryopteridetosum bedeutend ab, wahrend die Anteile der 

festen Bodenbestandteile in dieser Richtung entsprechend zunehmen. Die 

Bodendurchluftung ist aber in der flachgriindigen Form des Fagetum allie

tosum am besten und im Querceto-Carpinetum dryopteridetosum am un-

giinstigsten. Die tiefgrundige Form des F. allietosum (die Asperula-Fazies) 

nimmt zwischen den beiden anderen Gesellschaften eine Mittelstellung ein. 

Die Luft- und Wasserkapazitaten sind ebensowenig wie die Menge der 

festen Bodenbestandteile konstante Grofien, sondern zeigen innerhalb 

gleicher Gesellschaften jahreszeitliche Schwankungen. Die Mittelwerte der 

wahrend der Monate Juni bis September 1934 durchgefuhrten Siegrist-

A 1 • in den Aj-Horizonten der obigen Gesellschaften beweisen dies 

deutlich (vgl. Tab . 43 und Fig. 20). 

T a b 43 M i t t l e r e S i e g r i s t w e r t e d e r A , - H o r i z o n t e d e r f l a e h -
u n d t i e f g r i i n d i g e n Au s b i l d u n gsf o r m en d e s w F a g e t u m 
a l l i e t o s u m und des Querce to -Carp ine tum d r y o p t e r i d e t o s u m . 

Fagetum allietosum 

Flachgrimdige 
Ausbildungsform 

Juni 
Juli 
August 
Sept. 

kapazitat 

1 
5 
4 

5.2 
6.4 

10.9 
7.1 

62.0 
59.2 
51.5 
53.5 

Tiefgrundige 
Ausbildungsform 

Luft- |W 

Querceto-Carpinetum 
dryopteridetosum 

'asser-! 
kapazitat 

Feste Be-
standteile 

Luft- jWasserH 
kapazitat 

32.8 
34.4 
37.6 
39.4 

4 
7| 
4 
3 

1.6 
2.9 
4.3 
4.0 

62.7 
55.6 
51.2 
56.0 

35.6 
41.5 
44.5 
40.0 

1.0 
1.7 
1.9 
2.8 

Feste Be-
standteile 

55.4 
51.1 
51.3 
56.7 

43.7 
47.2 
46.8 
40.5 

l) Zahl der Messungen. 

Die niedrigsten Werte der festen Bodenbestandteile entsprechen den hoch-

sten Luftkapazitaten. Zwischen den Werten der Wasserkapazitat und der 

festen Bodenbestandteile besteht dagegen keine regelmaEige Beziehung. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Kurven ist, dafi die Luftkapazi

taten trotz betrichtlicher Schwankungen im flachgriindigen Fagetum allie

tosum wahrend der ganzen Mefiperiode am hochsten sind, und diejenigen 

des Querceto-Carpinetum dryopteridetosum weniger schwanken und am 

niedrigsten sind. Die Kurve der tiefgrundigen Ausbildungsform des F . allie

tosum liegt in der Mitte zwischen den beiden anderen Kurven. 

b) C h e m i s c h e B o d e n a n a l y s e n . 

Die jahreszeitlichen Aziditatsschwankungen der Buchenstreu wurden auf 

dem N-Hang des kleinen Freeden im Teutoburger Wald, in den flach-
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und tiefgriindigen Ausbildungsformen des Fagetum allietosum, im Querceto-

Carpinetum dryopteridetosum und in einem kiinstlichen Buchenwald auf 

Querceto-Carpinetum typicum-Boden untersucht. Fig. 21 enthalt die Kurven 

dieser Werte, umgerechnet auf die spezifische Aziditat. 

Fig. 21. 
400 

v - ^ ' 

April Ouni Juli Aug. Sept. Okt. Febr nirz April 
Kurven der in monatlichen Intervallen gemessenen Sauregrade (spez. Aziditat) 
der Buehenstreu in 4 Buchenbestanden auf Bodcn von weehselnder Tiefe. 

1. Kunstlicher Buchenwald auf Querceto-Carpinetum typicum-Boden (90 cm). 
2. Querceto-Carpinetum dryopteridetosum (70 cm). 
3. Tiefgriindige Ausbildtmgsform dea Fagetum allietosum (40 cm). 
4. Flachgrundige Ausbildungsform des F. allietosum (20 cm). 

1', 2', 3' und 4' = Obere vorjahrige Streuschicht. 

Diese Ao-Horizonte erreichen ihren hochsten Sauregrad in den letzten 

Winter- und ersten Friihlingsmonaten. Von Mai bis Oktober sind die Schwan-

kungen relativ gering. 

Der A0-Horizont des flachgriindigen F . allietosum besitzt durch alle 

Monate hindurch die am wenigsten sauren Werte. Der Buchenbestand auf 

typischem Qu.-C.-Boden enthalt wahrend des ganzen Zersetzungsprozesses 

im Laufe des Jahres die sauerste Buehenstreu. Nur zwischen August und 

September uberschneidet sich ihre Kurve mit der des Qu.-C. dryopterideto

sum. Die Aziditatskurven des tiefgriindigen F . allietosum und des Qu.-C. 

dryopteridetosum verlaufen in der Mitte zwischen beiden vorigen. Die Kurve 

des tiefgriindigen F . allietosum schmiegt sich dabei an die der flachgriindigen 

Ausbildungsform dieser Gesellschaft an, wahrend die Kurve des Qu.-C. 

dryopteridetosum mehr ubereinstimmt mit der des Qu.-C. typicum. 

Weil die Bodentiefe von der flachgriindigen Ausbildungsform des F . 

allietosum bis zum Qu.-C. typicum ansteigt, besteht also offenbar eine Korre-

lation zwischen der Aziditat der Buehenstreu und der Tiefe, in der der Kalk-
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Fig. 22. 

Marz April Juni OuLi 

» *• ••** 

Aug. Sept. 

Kurven tier in monatlichen Intervallen ermittelten spezifischen Aziditaten der 
Buchenstreu im Querceto-Carpinetum dryopteridetosum (1) und in den tief- und 

fiachgrundigen Ausbiidungsformen des Fagetum allietosum (2, 3). 

stein ansteht. Noch klarer geht diese Beziehung aus Fig. 22 hervor, welche 
die Kurven der mittleren spezifischen Aziditaten von gleichzeitig gemessenen 
Humusproben des flach- und tiefgriindigen F. allietosum und des Qu.-C. 
dryopteridetosum enthalt. Dadurch, da& Mittelwerte aus 5—13 pH-Mes-
sungen (Forstamt Palsterkamp, w Teutoburger Wald) aufgetragen wurden, 
sind diese Kurven viel ausgeglichener als in der vorigen Fig. 21. Verglichen 
mit den flachgriindigeren Fageten ist der A0-Horizont des Qu.-C. dryopteri
detosum (Bodentiefe etwa 80 cm) am sauersten. Die tiefgrundige Aus-
bildungsform des F. allietosum (Bodentiefe etwa 35 cm) lehnt sich nahe an 
die flachgriindige (Bodentiefe 25 cm) an. 

Die Ursache der gesteigerten Versauerung des Ay-Horizontes mit zu-
nehmender Bodentiefe scheint darin gesucht werden zu miissen, da i auf 
fiachgrundigen Humuskarbonatboden die Buchen mehr Basen in ihrem 
Laube aufspeichern, als auf Boden, in denen der Kalkstein tiefer ansteht. 
Dies zeigen nicht nur die Aziditatswerte, sondern gleich falls die Sittigungs-
grade der sorbierenden Bodenkomplexe im Humus, welche auf den fiach
grundigen Boden am hochsten sind (s. S. 145). Vielleicht haben die Buchen-
wurzeln in flachgriindigen Kalkbb'den mehr Beriihrungspunkte mit gro£eren 
fur die Pflanze aufnehmbaren Kalkmengen, wodurch dann die Aufnahme-
fahigkeit der Buche fur Ca-Ionen begiinstigt wird. 

Es zeigen sich nicht nur Aziditatsunterschiede im Auflagehumus der 
beiden Ausbiidungsformen des F. allietosum und des Qu.-C. dryopteri
detosum, sondern gleichfalls in den mineralischen Bodenhorizonten diesei drei 
Gesellschaften. Die Tab. 44 vereinigt die mittleren pH-Werte und ihre 
Schwankungsgrenzen der einzelnen Bodenhorizonte dieser Gesellschaften. 
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T a b . 4 4. D i e a k t u e l l e A z i d i t a t ( pH) d e r B o d e n h o r i z o n t e 
d e s Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m d r y o p t e r i d e t o s u m u n d d e r 
t i e f - u n d f l a c h g r i i n d i g e n A u s b i l d u n g s f o r m e n des F a g e t u m 

a l l i e t o s u m 15. J u n i — 1 5 . J u l i 1 93 5. 

A0 A, A. 

Querceto-Carpi
netum dryopte
ridetosum 

Fagetum allie
tosum, tiefgriind. 
Ausbildungsform 

Fagetum allieto
sum, flachgrlind. 
Ausbildungsform 

391 

18 

16 

4.8—5.J—5.9 

5.4—5.8— 6.2 

5.3—5.9—6.6 

27 

18 

16 

3.6—4.4—5.5 

4.7—5.5—6.4 

20 

16 

5.6—6.3—7.6 15 

3.9—4.45—5.8 

5.0—5.5—7.2 

6.1—6.9—8.1 

B C 

Querceto-Carpi
netum dryopte
ridetosum 

Fagetum allie
tosum, tiefgriind. 
Ausbildungsform 

Fagetum allieto
sum, flachgrund. 
Ausbildungsform 

12 4.3—4.65—6.3 

5.9—6.2—7.4 

11 4.7—4.9—6.8 11 

6 

5.3—5.5—7.7 

7.1—7.5—7.5 

7.4—7.5—8.2 

Die basischsten Werte weisen die Bodenschichten der flachgriindigen 

Ausbildungsform des F . allietosum auf. Der Sauregrad vergleichbarer Hori-

zonte nimmt mit zunehmender Bodentiefe zu und ist am hochsten im Qu.-C. 

dryopteridetosum. Das tiefgrundige F . allietosum hat auch in dieser Hinsicht 

wieder eine Mittelstellung zwischen den beiden anderen Gesellschaften. 

Die sorbierenden Bodenkomplexe der beiden Ausbildungsformen des 

F . allietosum und des Qu.-C. dryopteridetosum aus dem Teutoburger Wald» 

zeigen ebenfalls erhebliche Unterschiede (vgl. Tab . 45) . 

Dtr Auflagehumus (A 0) besitzt die hochsten T - und S-Werte und den 

giinstigsten T : S-Quotienten (1.3) im flachgriindigen F . allietosum. Im 

Qu.-C. dryopteridetosum ist der T-Wert des Humushorizontes zwar noch 

etwas grofier als im tiefgriindigen F . allietosum, jedoch ist der S-Wert in 

ersterem bedeutend geringer, so dafi der T : S-Wert hier am hochsten (1.9) 

und deshalb am ungiinstigsten wird. Der T : S-Wert des A0-Horizontes der 

tiefgriindigen Ausbildungsform des F . allietosum hat mit 1.4 wieder eine 

Mittelstellung zwischen den beiden anderen Gesellschaften, jedoch steht ex 

dem Wert des flachgriindigen F . allietosum am nachsten. 

*) Zahl der Messungen. 
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Tab . 4 5. D i e s o r b i e r e n d e n B o d e n k o m p l e x e d e r b e i d e n 
A u s b i l d u n g s f o r m e n der w V a r i a n t e des F a g e t u m a l l i e t o s um 

u n d d e s Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m d r y o p t e r i d e t o s u m . 

Page turn allietosum 
flachgrundige Ausbildungsform 

Fagetum allietosum 
tiefgrundige Ausbildungsform 

Querceto-Carpinetum 
dryopteridetosum 

B
od

en
-

ho
ri

zo
nt

 

A„ 
A, 

A„ 
A, 
A2 
A, 

A„ 
A» 
A2 
A3 
B 

M
ac

ht
ig

ke
it 

de
s H

or
i-

zo
nt

es
 in

 cm
 

2—5 
ca. 15 

ca. 2 
8—15 
ca. 30 
5—10 

2—5 
7—12 

15—20 
ca. 40 
ca. 15 

bo 

£ 

102.2 
6.8 

88.6 
26.7 
14.9 
17.6 

91.4 
27.7 
15.7 
11.2 
37.3 

W 
to 
a 

76.2 
6.7 

63.6 
15.7 
6.9 

17.5 

47.4 
8.7 
5.7 
4.2 

37.2 

• • 

1.34 
1.01 

1.39 
1.70 
2.16 
1.00 

1.93 
3.18 
2.75 
2.67 
1.00 

Auch die mineralischen Bodenhorizonte zeigen bei den flachgriindigeren 
Profilen giinstigere, d. h. kleinere T : S-Quotienten. Der geringe T-Wert im 
Ai-Horizont des flachgrundigen F. allietosum mufi durch den grofien An-
teil unverwitterter Kalksteinsplitter in der Feinerde erklart werden, welche 
bci der Bestimmung des sorbierenden Bodenkomplexes nicht beriicksichtigt 

vs-erden. 

Die oben angefuhrten Daten der physikalischen und cheniischen Boden-
untersuchungen zeigen, dafi die soziologischen Unterschiede der drei behan-
delten Gesellschaften, welche nicht lokalklimatisch bedingt sein konnen, auch 
tatsachlich in den abweichenden Bodenverhaltnissen zu suchen sind. 

2. W e s e r - u n d L e i n e b e r g l a n d . 

Ahnliche standortliche Unterschiede physikalischer und chemischer Art 
zeigen sich auch in den beiden Ausbildungsformen des F. allietosum und des 
Qu.-C. dryopteridetosum im weniger feuchten Weser- und Leinebergland. 

a) P h y s i k a l i s c h e B o d e n a n a l y s e n . 

Ebenso wie im Teutoburger Wald besitzen die Bodenhorizonte der 

flachgrundigen Ausbildungsform des F. allietosum die hochsten Luftkapazi-

tatswerte und die geringsten Anteile an festen Bodenbestandteilen (vgl. 

Tab. 46). 
Im tiefgriindigen Lofiboden des Qu.-C. dryopteridetosum sind die physi

kalischen Bodenverhaltnisse durchschnittlich bedeutend ungunstiger als in den 

14«1 



T a b . 4 6. M i t t l e r e S i e g r i s t w e r t e d e r b e i d e n A u s b i l d u n g s -
f o r m e n d e r 6 V a r i a n t e d e s F a g e t u m a l l i e t o s u m u n d d e s 
Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m d r y o p t e r i d e t o s u m . S e p t e m b e r 1935 . 

( I n V o l u m p r o z e n t . ) 
Fagetum allietosum 

Flaehgriindige 
Ausbildungsform 

Tiefgrundige 
Ausbildungsform 

Querceto-Carpinetum 
dryopteridetosum 

Luft- |W 
kapazitat 

asser- Feste Be-
standteile 

Luft- (Wasser-
kapazitat 

Feste Be-
standteile 

Luft- jWasser-
kapazitat 

Feste Be-
standteile 

Aj 

A3 

S.7 

S.l 

56.3 

50.3 

34.0 

44.6 
A, 

4.8 
2.0 
1.1 

54.0 
52.3 
43.7 

41.2 
45.7 
55.2 

Ax 1.3 
1.5 
1.1 

52.6 
49.1 
42.9 

45.6 
49.4 
56.0 

flachgrtindigeren Humuskarbonatboden der Fageten, denn die Werte der 

Luftkapazitat sind hier am geringsten, wahrend die Anteile der festen Boden-

bestandteile entsprechend hoher sind. 

b) C h e m i s c h e B o d e n a n a l y s e n . 

Die tiefgriindigen LoE-Kalkstein-Profile des Qu.-C. dryopteridetosum 

sind sowohl im Auflagehumus als in den mineralischen Bodenhorizonten am. 

sauersten (vgl. Tab . 47) . 

T ab . 4 7. D i e a k t u e l l e A z i d i t a t ( pH) d e r B o d e n h o r i z o n t e d e s 
Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m d r y o p t e r i d e t o s u m u n d d e r t i e f -
u n d f l a c h g r i i n d i g e n A u s b i l d u n g s f o r m e n d e r 6 V a r i a n t e 

d e s F a g e t u m a l l i e t o s u m . 15. J u l i — 1 5 . A u g u s t 1 93 5. 

Querceto-Carpi
netum dryopte
ridetosum 

Fagetum allie
tosum, tiefgrund. 
Ausbildungsform 

Fagetum allieto
sum, flachgriind. 
Ausbildungsform 

A0 

101 

15 

16 

5.0—5.2—5.6 

5.5—5.9—6.4 

5.6—6.7—6.6 

A, 

10 

12 

16 

4.2—1.3 5.9 

5.7—6.2—7.0 

5.8—6.-1—7.3 

A2 

10 

10 

14 

4.3—4.4—6.1 

6.1—6.5—7.4 

6.3—6.9—7.8 

Querceto-Carpi
netum dryopte
ridetosum 
Fagetum allie
tosum, tiefgrund. 
Ausbildungsform 

Fagetum allieto
sum, flachgrund. 
Ausbildungsform 

4* 
•^3 

8 

10 

4.3—4.6—6.2 

6.5—6.8—7.5 

J3 

8 4.8—5.0—6.5 

C 

8 

6 

8 

5.8—6.2—6.9 

7.5—7.5—8.1 

7.4—7.7—8.3 

L) Zahl der Messungen. 
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Die flachgriindige Ausbildungsform des F. allietosum besitzt die am 
wenigsten sauren Horizonte, wahrend die tiefgriindige wieder eine Mittel-
stellung zwischen den beiden anderen Gesellschaften einnimmt. Ebenso wie 
im Teutoburger Walde tritt auch hier die Beziehung zwischen der Tiefe, 
in der der Kalkstein ansteht, und der Aziditat entsprechender Bodenhorizonte 

deutlich hervor. [ 

Wie im w Teutoburger Wald ist auch im Weser- und Leinebergland 

der Sorptionskomplex (T) des A0-Horizontes im flachgriindigen F. allie

tosum, im Vergleich mit denen der beiden anderen Gesellschaften (vgl. 

Tab. 48), am grofiten und am besten mit Basen gesattigt. 

T f l } l 4 o D ie s o r b i e r e n d e n B o d e n k o m p l e x e d e r b e i d e n 
A u s b i l d u n g s f o r m e n der 6 V a r i a n t e des F a g e t u m a l l i e t o s u m 

n n T L s Q u e r c e t o . C a r p i n e t u m d r y o p t e n d e t o s u m. 

Fagetum allietosum, flachgriindige Aus
bildungsform 

Fagetum allietosum, tiefgriindige Aus-
bildungsform 

Querceto-Carpinetum dryopteridetosum 

B
od

en
-

ho
ri

zo
nt

 

A t 
A 3 

A, 
A 1 

A 2 
A 3 

A0 

A! 
A 2 
A 3 
B 

M
ac

ht
ig

ke
it 

de
s 

H
or

i-
zo

nt
es

 in
 cm

 
2—4 

ca. 20 
ca. 10 

4 
ca. 10 
ca. 25 
ca. 10 

ca. 4 
ca. 8 
ca. 35 
ca. 25 
ca. 25 

108.0 
34.9 
17.5 

87.0 
36.2 
30.0 
34.6 

96.2 
19.9 
6.9 
8.2 

19.5 

bo 
S 

98.0 
34.8 
17.4 

67.0 
30.2 
24.0 
34.6 

58.2 
5.9 
2.4 
4.2 

17.5 

• • 

EH 

1.10 
1.00 
1.00 

1.30 
1.20 
1.25 
1.00 

1.65 
3.37 
2.87 
1.95 
1.11 

Daher ist der T : S-Quotient hier am niedrigsten. Der A0-Horizont des 

tiefgriindigen F. allietosum steht auch hier wieder in der Mitte zwischen der 

flachgriindigen Ausbildungsform und dem Qu.-C. dryopteridetosum, was am 

deutlichsten in dem T : S-Wert zum Ausdruck gelangt. 

Die vergleichbaren mineralischen Bodenhorizonte weisen gleichfalls in 

den flachgrundigsten Boden immer die geringsten T : S-Quotienten auf. 

Aus dem Vergleich der drei verschieden tiefgriindigen Bodenprofile geht 

also auch in diesem Falle die Abhangigkeit der Sattigungsgrade der Sorp-

tionskomplexe und der Bodentiefe hervor. Bemerkenswert ist, dafi die pH-

Werte der verschiedenen Bodenprofile dieselbe Abhangigkeit von der Tiefe, 

in der der Kalkstein ansteht, besitzen. 
Ebenso wie im Teutoburger Wald sind also auch im Weser- und Leine

bergland wesentliche Unterschiede in den physikalischen und chemischen 
Bodenverhaltnissen der beiden Ausbildungtformen des F. allietosum und des 
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Qu.-C. dryopteridetosum vorhanden. Dadurch wird unsere Annahme, da& 
die soziologischen Unterschiede dieser 3 Gesellschaften nicht lokalklimatisch 
bcdingt sein konnen, sondern von ihren Bodenverhaltnissen abhangig sind, 
wiederum bestatigt. Vergleicht man die Daten der physikalischen und che-
mischen Bodenuntersuchungen aus dem Teutoburger Wald mit denen aus 
dcm Weser- und Leinebergland, dann zeigt sich, da6 die abweichenden 
Klimate beider Gebiete nur relativ geringe Differenzen in den Bodenverhalt
nissen der entsprechenden Gesellschaften hervorrufen. Im allgemeinen sind 
sie im Weser- und Leinebergland etwas giinstiger als im Teutoburger Wald. 
Im Folgenden wird der EinfluS des Allgemeinklimas auf die Aziditats- und 
Nahrstoffverhaltnisse der n- und o-exponierten Boden naher betrachtet. 

3 D i e w e c h s e l n d e n B o d e n v e r h a l t n i s s e d e r n - u n d o -
e x p o n i e r t e n K a l k f a g e t e n im w T e u t o b u r g e r W a l d , im 

W e s e r - u n d L e i n e b e r g l a n d u n d im n H a r z v o r l a n d . 

Die in den nw-deutschen Mittelgebirgen von W nach O abnehmende 
Ozeanitat des Klimas pragt sich sehr klar aus in der soziologischen Zu-
sammensetzung der leeseitigen Kalkfageten, indem die N- und O-Exposi-
tionen im w Teutoburger Wald von der w Variante des Fagetum allietosum, 
im Weser- und Leinebergland von der 6 Variante dieser Gesellschaft und 
im n Harzvorland von der 6 Variante des F. elymetosum besiedelt sind. 

Um den Einflufi des leeseitigen Lokalklimas auf den Boden in ver-
schiedenen Klimagebieten zu untersuchen, mussen bei dem Vergleich der 
da fur in Betracht kommenden Probe flachen alle anderen Faktoren, welche 
den Standort beeinflussen, moglichst konstant gehalten werden, d. h. solche 
Probe flachen miissen in ihrer Hbhe ii. NN, ihrer Exposition, ihrem Neigungs-
winkel, ihrem geologischen Substrat, ihrer Bodentiefe und in dem Schlufigrad 
und Alter des Baumbestandes ubereinstimmen. 

Beim F. allietosum wurden bereits die verschiedenen physikalischen 
Bodenverhaltnisse der N- und O-Hange im w Teutoburger Wald und im 
Weser- und Leinebergland erbrtert. Von dem n Harzvorland liegen zu wenig 
S i e g r i s t - Werte vor, um einwandfreie Schliisse ziehen zu konnen. Im 
Folgenden werden deswegen nur die chemischen Bodenverhaltnisse der lee
seitigen Kalkbbden in den drei Klimagebieten einander gegeniiber gestellt. 

In den vergleichbaren mineralischen Bodenhorizonten der flachgriindigen 
n- und o-exponierten Kalkfageten steigen die mittleren pH-Werte mit ab-
nehmendem atlantischen Klimacharakter an, so dafi das Harzer Vorland die 
hbchsten und der Teutoburger Wald die geringsten pH-Werte besitzt, wah-
rend diejenigen des Leine- und Weserberglandes eine Mittelstellung ein-
nehmen (vgl. Tab. 49). 
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f a g e t e n i n v e r sc h f e d e net K 1 i m a g e b V e ? e
P

n ° n j ^ 6 ? ^ l k 

A, 

Teutoburger Wald 
Leine- u. Weserbergland 
X Harzvorland 

13: 

16 
9 

5.3—5.5—6.3 
5.6—6.7—6.6 
5.2—5.5—6.1 

9 
15 
9 

A, 

Teutoburger Wald 
Leine- u. Weserbergland 
N Harzvorland 

il 
5.9—5.5—6.9 
5.8—6.4—7.7 
6.1—6.5—8.1 

C2) 

7-^—7.7—8.0 
7.4—7.6—8.3 
7 . 9 - 5 . 2 - 8 . 4 

9 5.9—6.5—7.8 7 
14 6.1—6.5—8.1 9 
9 6.7—7.5—8.4 8 

Sehr bezeichnend ist, dafi der A(,-Horizont nicht nur im atlant' h 

Teutoburger Wald, sondern gleichfalls im trockenen Harzvorland saurer is" 

als im mafiig feuchten Leine- und Weserbergland. Um so mehr fallt d' t 

als die mineralischen Bodenhorizonte von W nach O immer basischer werden' 

In Zusammenhang mit den Sorptionskomplexen des Auflagehumus in den 

verschiedenen Gebieten, welche gleichfalls in den Fageten des Lein A 

Weserberglandes am grofiten und am besten gesattigt sind, lafit sich hieraus 

schliefien, dafi die Aufnahmefahigkeit der Buche fur Kationen (besonder 

Ca-Ionen) in diesem Klimagebiet am grofiten ist. Dies geht parallel mit dem 

Befund, dafi die Kalkfageten subatlantische Gesellschaften sind, und dafi 

sie wenigstens unter trockeneren Klimabedingungen vom Eichen-Hainbuchen-

wald abgelbst werden (vgl. S. 130). 

Von den A0-Horizonten besitzt der Auflagehumus vom mittelfeucht 
Ith die giinstigsten T-, S- und T : S -Werte (vgl. Tab. 50). 

ten 

T a b . 5 0. D i e s o r b i e r e n d e n B o d e n k o m p l e x e 
g r i i n d i g e n n - u n d o - e x p o n i e r t en K a l k f a £ ? e t 

s c h i e d e n e n K l i m a g e b i e t e n . 

d e r f1 a c h 
en i n v e r 

1. Teutoburger Wald, Spannbrink 

2. Leine- und Weserbergland, Ith 

3. N Harzvorland, Harliberg 2—10 A i z—lu 
A 3 20—25 

89.8 
24.8 
94.1 

1 Zahl der Messungen. 
2 Im C-Horizont wurde das pH der Verwitterungsschicht des 

69.8 
4.8 

94.1 

1.29 
0.1 ( 
1.00 

gemessen. 
Grundgesteins 
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Die A0-Horizonte von den Profilen aus dem w Teutoburger Wald und 
dem n Harzvorland haben kleinere T- und S-Werte und ungunstigere, d. h. 
hbhere T : S-Quotienten. 

In den mineralischen Bodenhorizonten, welche direkt dem unverwitterten 
Kalkstein aufgelagert sind, sind die Sorptionskomplexe in alien drei Profilen 
vollstandig von Basen gesattigt ( T : S = 1). Fur die unterschiedlichen 
Grb'ien der T-Werte mussen verschiedene Anteile unverwitterter Kalk-
steinchen in der Feinerde verantwortlich gemacht werden. 

Der sorbierende Bodenkomplex des Ai-Horizontes des Profils vom Harli-
berg ist nur sehr schwach mit Basen gesattigt und weist daher einen ver-
haltnismafiig sehr hohen T : S-Quotient (5.2) auf. Trotz des trockeneren 
Klimas hat hier also eine Bodenauswaschung stattgefunden. Der Kreislauf 
der Stoffe im Buchenreinbestand reicht also hier nicht mehr aus, um den 
Basenverlust zu kompensieren, worauf auch die Versauerung des A0-Hori-
zontes (s. o.) schon hinweist. 

Die klimatischen Verhaltnisse der verschiedenen Klimagebiete pragen sich 
gleichfalls, aber noch scharfer als in den flachgrundigen, in den tiefgriin-
digeren Humuskarbonatbbden aus. Drei mit reinem Buchenwald bestandene 
Profile von denselben Orten, von denen die eben besprochenen flachgrundigen 
Profile stammen, und die nach Hohe ii. NN, Exposition, Neigungswinkel, 
Bodentiefe und geologischem Substrat (20—30 cm Lofi auf Kalkverwitte-
rungsboden) ubereinstimmen, sich aber in den klimatischen Verhaltnissen 
unterscheiden, mogen dies beweisen (vgl. Tab. 51). 
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Die beiden ersten Profile, welche nur relativ geringe Unterschiede auf-
weisen, zeigen eine bedeutende Differenz gegeniiber dem Profil aus dem 
n Harzvorland. Diese Trennung deckt sich mit den soziologischen Unter-
schieden der Vegetation, denn die zwei ersten Boden sind vom tiefgriindigen 
Fagetum allietosum und das dritte Profil von einem Buchenbestand auf Quer-
ceto-Carpinetum primuletosum-Boden bestockt (vgl. S. 34). 

Ebenso wie bei den flachgriindigen Humuskarbonatboden besitzt der 
Auflagehumus des Profils vom Weser- und Leinebergland die hochsten T-
und S-Werte und den geringsten T : S-Quotienten. Auch die T- und S-Werte 
der mineralischen A2- und A2-Horizonte sind in diesem Gebiet am hochsten 
und ihre T : S-Werte am niedrigsten. Vor allem deuten die hohen bzw. sehr 
hohen T : S-Quotienten der Ax und A2 des Profils aus dem n Harzvorland 
auf eine starke Bodenauswaschung, welche nicht mehr von einer Anreiche-
rung durch den Auflagehumus kompensiert wird. Weil diese Horizonte auch 
im w Teutoburger Wald geringere T-, S- und T : S-Werte besitzen, als im 
Weser- und Leinebergland, darf dies, unter Beriicksichtigung der floristisch-
soziologischen Ergebnisse und der chemischen Bodenanalysen der flachgriin
digen Humuskarbonatboden, als ein weiterer Beweis dafilr gewertet werden, 
dafi der Kreislauf der Stoffe innerhalb der niedrigeren Buchenstufe im mittel-
feuchten Weser- und Leinebergland optimal ist. 

Zusammenfassend kann man aus vorigem schliefien, dafi die lokalklima-
tischen Verhaltnisse der n- und o-exponierten Kalkhange von den in den ver-
schiedenen Gebieten herrschenden Allgemeinklimaten abgeandert werden, 
und sich dies nicht nur in der soziologischen Struktur der Vegetation, sondern 
gleichfalls in den Aziditats- und Nahrstoffverhaltnissen des Bodens kund tut. 
Jedoch treten die Gegensatze in den Bodenverhaltnissen erst dann scharf 
hervor, wenn man verschiedene Gesellschaften, z. B. das F. allietosum mit 
dem F. elymetosum oder mit dem Qu.-C. dryopteridetosum vergleicht. Daher 
zeigen im gleichen Klimagebiet die mit zunehmender Bodentiefe einander ab-
losenden Gesellschaften auch grofiere Unterschiede in ihren Bodenverhalt
nissen, als dieselbe Gesellschaft in verschiedenen Klimagebieten. 

XL Forstliche Schlufifolgerungen. 
1. A l l g e m e i n e s . 

Bei dem Bestreben der Forstwirtschaft, den Holzbedarf moglichst aus-
• reichend zu decken, hat der Waldbau die wichtige Aufgabe, die Holzarten-
zusammensetzung des Waldes zu bestimmen. Diese mufi sich in jedem Einzel-
falle an die wechselnden klimatischen und edaphischen Standortsverhaltnisse 
anpassen und soil gleichzeitig die Nachhaltigkeit des Betriebes sichern. Mit 
Hilfe bodenstandiger Holzarten im richtigen Mischungsverhaltnis, zweck-
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mafiiger Verjiingungsmethoden und sachgemafien Eingreifens in den Wuchs-
prozefi des Waldes miissen Hochstertrage erzielt werden, ohne dafi der 
holzliefemde Organismus, d. h. der Boden und die darauf stockende Wald-
gesellschaft, Schaden leiden. Die Forderung nach Qualitat und Quantitat 
des Wirtschaftsproduktes Holz aber kann nur dann richtig gestellt werden, 
wenn eine eingehende Kenntnis vom Walde und seinen Standortsbedingungen, 
d. h. den Wechselbeziehungen zwischen klimatischen, edaphischen und biolo-
gischen Faktoren vorhanden ist. Um so dringender ist dies zu betonen, da 
haufig die Neigung besteht, ohne Riicksicht auf eventuelle Uberbelastung des 
Wirtschaftsobjektes moglichst viel heraus zu wirtschaften. 

Eine jahrhundertelange forstliche Praxis, unterstiitzt vom Experiment, hat 
zwar gelehrt, wie hoch die Wuchsleistungen der einzelnen Holzarten unter 
verschiedenen Umweltsbedingungen sind, jedoch hat sie bis vor kurzem die 
Gesetze der naturlichen Waldgesellschaften auSer acht gelassen oder doch 
nicht geniigend gewiirdigt und mu6 dafiir die dadurch entstandenen Schaden 
hinnehmen. 

Allerdings hat die Praxis hie und da bereits seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts erfolgreich Methoden angewandt, die auf dem Verstandnis des 
Haushalts von Lebensgemeinschaften fufien (in der Waldwirtschaft z. B. 
R a t z e b u r g ; 197; 198). Vor allem zeigt sich in den letzten Jahr-
zehnten in den forstwissenschaftlichen Schriften deutlich ein zunehmendes 
Bestreben, der lange zugunsten der Wald t e c h n i k vernachlassigten Ge-
sellschaftslehre der Walder mehr gerecht zu werden (50; 51; 52; 66; 139; 
175; 179; 207; 208; 210; 211 u. a.). Um die Jahrhundertwende war es zu-
erst M o r o s o w (179), der den Gesellschaftscharakter der Walder und 
ihre Baumzusammensetzung mit seiner „Bestandestypenlehre" stark hervor-
gehoben hat. Fast gleichzeitig konnte C a j a n d e r (50) unabhangig von 
ihm durch tabellarische Zusammenstellung von Waldaufnahmen mit ahn-
licher Bodenvegetation seine „Waldtypen** ausscheiden. Anfangs hatte C a 
j a n d e r s Lehre, die heute die Grundlage der finnischen Waldwirtschaft 
bildet ( 1 ; 52; 115), auch in mitteleuropaischen Landern, vor allem Deutsch-
land, Anerkennung gefunden (207; 208; 210; 235; 236 u. a.). Heute aber 
wird sie mehr und mehr von anderen pflanzensoziologischen Richtungen, die 
soziologisch besser fundiert sind, verdrangt. Eindeutig hat sich in dieser Hin-
sicht die Schule von B r a u n - B l a n q u e t durch ihre Methodik und 
ihre Ergebnisse in den Vordergrund gestellt, was sich vor allem erneut auf 
dem 6. Intemationalen Botanikerkongrefi zu Amsterdam (189; 189a) zeigte. 

Die Pflanzengesellschaften im Sinne B r a u n - B l a n q u e t s stellen 
floristisch, oekologisch und genetisch charakterisierte Vegetationseinheiten 
dar, in denen alle den Standort beeinflussende Faktorenkomplexe zum Aus-
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druck gelangen. Deshalb haben sie sich als ausgezeichnete Standortszeiger 
bewahrt, was durch zahlreiche Untersuchungen bewiesen werden konnte und 
was erneut auch aus dieser Arbeit hervorgeht. Fiir die Praxis haben die 
Pflanzengesellschaften im Sinne B r a u n - B I a n q u e t s darum als Indi-
katoren fiir die gesamten Lebensbedingungen eines Standorts auch eine weit 
grofiere Bedeutung, als es Ergebnisse einseitiger oekologischer Messungen 
haben konnen. Die Bestimmung e i n z e l n e r Faktoren kann niemals einen 
Slandort ausreichend charakterisieren, auf dem sich neben zahlreichen mefi-
baren, aber auch unmefibaren, bekannten gleichfalls noch u n bekannte Fak
toren auswirken. 

Um die heutigen Waldbestande wirtschaftlich am zweckmafiigsten auf 
fange Sicht zu nutzen, sollte man a u f d i e n a t i i r l i c h e n W a l d g e s e l l -
s c h a f t e n als Ausdruck der naturgegebenen Leistungsfahigkeit der ver-
schiedenen Standorte zuruckgreifen. Diese sind jedoch in Gebieten wie NW-
Deutschland, die seit Jahrtausenden unter menschlichem Einflufi stehen, 
oft bis zur Unkenntlichkeit her unter gewirtschaftet und verstummelt worden. 
Dazu kommt, dafi durch die Entwaldung seitens der Landwirtschaft die 
Waldflache und damit die Vergleichsmoglichkeit der verschiedenen Wald-
gesellschaften betrachtlich eingeschrankt ist. Die pflanzensoziologische Me-
thode B r a u n - B I a n q u e t s kann jedoch, trotz der angefiihrten Schwierig-
keiten, durch regionale Vergleiche die naturliche Zusammensetzung der 
Waldgesellschaften klarlegen und gleichzeitig den Zeigerwert der einzelnen 
Baume, Straucher und Bodenpflanzen innerhalb des Gesellschaftsverbandes 
beleuchten. 

Bei der Umgrenzung der natiirlichen Waldgesellschaften ist es von aus-
schlaggebender Wichtigkeit, auch die Arten der Bodenvegetation zu beriick-
sichtigen, weil diese ja viel weniger als die Baume und Straucher kiinst-
lichen Eingriffen ausgesetzt sind. Dazu kommt, dafi eine gestorte Baum-
schicht viel mehr Zeit braucht, um zu ihrem urspriinglichen Zustand zuruck-
zukehren, als die Strauch- und Krautschicht (vgl. C a j a n d e r , 50, S. 16). 
Darum sind die Baume im allgemeinen schlechtere Standortsindikatoren, und 
daher ist M o r o s o w s „Bestandestypenlehre41, die nur auf die Standorts-
bedingungen und die Zusammensetzung der Baumschicht abgestellt ist, nicht 
einwandfrei (179; 235; 236). Werden andererseits aber die Gesellschaften, 
ohne Beriicksichtigung des Holzbestandes, nach der Dominanz einzelner 
Arten in der Krautschicht umgrenzt, wie z. B. C a j a n d e r s „Waldtypen-
lehre" es fordert, so mufi gesagt werden, dafi ein und dieselbe Art der 
Bodenvegetation in oekologisch ganz verschiedenen Gesellschaften zur Domi
nanz gelangen kann. Diese Methode fafit darum die Gesellschaften viel zu 
weit und ist nur unter besonderen Bedingungen anwendbar (235). 
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Aus den im Vorangegangenen nach der Methode B r a u n - B l a n -
q u e t s aufgestellten Gesellschaftstabellen gehen die natiirlichen Arten-
kombinationen der nordatlantischen Kalkbuchenwalder und der beiden 
Buchenmischwalder hervor. Die synoekologischen Untersuchungen dieser Ge-
sellschaften haben gezeigt, dafi sie an bestimmte standortliche Bedingungen 
gebunden sind, so dafi auf Grund der am betreffenden Standort vorkom-
menden Waldgesellschaft eine Klassifizierung der Waldboden durchgefiihrt 
werden kann. Dadurch eignen die Waldgesellschaften sich besonders gut als 
Grundlage fiir waldbauliche und waldtaxatorische Untersuchungen. 

Weil die auf einer Pflanzengesellschaft fufienden Untersuchungsergeb-
nisse der biologisch gleichwertigen Gesellschaftsstandorte fiir den ganzen 
Bereich des Vorkommens dieser Gesellschaft zu verallgemeinern sind, ist der 
praktische Wert von Vegetationskarten auf pflanzensoziologischer Grund
lage einleuchtend. Vor allem kann die Forstwirtschaft, welche meist, ohne 
sich kostspieliger Bodenmeliorationen (z. B. Diingung usw.) bedienen zu 
kbnnen, auf die natiirlichen Standortsbedingungen angewiesen ist, von solchen 
soziologischen Vegetationskarten Nutzen ziehen. Die von Herrn Landes-
hauptmann Dr. G e f i n e r , Hannover, angeordnete Vegetationskartierung der 
Provinz Hannover im Mafistab 1 : 25 000 hat bei unseren Untersuchungen 
wertvolle Dienste geleistet, weil wahrend der Kartierung sich bestimmte Ge-
setzmafiigkeiten in der Verbreitung der Gesellschaften und damit ihrer oeko-
logischen Abhangigkeit herausstellten. Aufierdem bietet eine solche Vege
tationskartierung die Moglichkeit, urn die durch die Gesellschaftstabellen um-
grenzten Assoziationen, Subassoziationen, Varianten und Subvarianten oder 
Ausbildungsformen auf ihre Gultigkeit zu priifen. Wenn namlich die Gesell-
schaftssynthese, welche sich aus der tabellarischen Zusammenstellung ahn-
licher Vegetationseinheiten ergibt, richtig ist, dann mufi es moglich sein, bei 
der Kartierung im Gelande immer wieder Pflanzengruppierungen aufzufinden, 
die in den entworfenen Gesellschaftsrahmen hinein passen. Das ist der Fall 
fur die von uns untersuchten Fageten und Buchenmischwalder. 

Die Tabellen unserer Waldgesellschaften zeigen die Haupt- und Misch-
holzer der Baumschicht und die sich am Bestandesaufbau beteiligenden 
Straucher sowie die Mengen, mit denen die einzelnen Arten vertreten sind. 
Daraus kann gefolgert werden, welche Baum- und Straucharten als die besten 
Misch- und Treibholzer im Nutzwald zu verwenden sind, bzw. welche fur 
eventuelle Bodenbedeckung in Frage kommen. In dieser Hinsicht sind die 
Elemente der n a t i i r l i c h e n Waldgesellschaften zu bevorzugen, weil sie 
bei richtiger Anwendung im Nutzwald zweifellos eine bodenbessernde, min-
destens aber -erhaltende Wirkung ausiiben (67; 258). 



2. D a s F a g e t u m e l y m e t o s u m . 

Das Fagetum elymetosum ist in seiner w und Hohenvariante sowie in 
seinem Typus ein naturlicher Buchenhochwald, dem nur wenige andere Hoi-
zer, wie Esche, Bergahorn, Spitzahorn u. a. beigemischt sind. In der 6 
Variante dieser Gesellschaft jedoch konnen sich unter den trockeneren 
Klimaverhaltnissen die Traubeneiche und die Hainbuche zu den genannten 
Mischholzern gesellen. Alle diese Holzarten aber haben der Buche gegeniiber 
nur einen geringen Anteil am Baumbestand des Waldes und treten vorwiegend 
in stammweiser Einzelmischung auf. Nur Esche und Ahorne sind gelegentlich 
in kleineren Gruppen anzutreffen. 

Die Humuskarbonatboden des Fagetum elymetosum sind, soweit sie nicht 
besonders flachgriindig und skelettreich sind, giinstige Standorte fur reine 
Buchenbestande, die durchaus gute Ertrage an Derbholz von geschatzter 
Qualitat liefern. Durch die natiirlichen Mischhblzer ist es moglich eine 
grofiere Vielseitigkeit des Betriebes zu sichern und vielleicht den Massen-
erlrag an Nutzholz zu steigern (21). 

Bezeichnend aber ist es, dafi auf steilen und flachgriindigeren Kalk-
verwitterungsboden, die sehr durchlassig und basenreich sind, der Wald von 
schlechterer Bonitat ist als auf den tiefgriindigen, oft mit einer diinnen Lofi-
schicht iiberdeckten Humuskarbonatboden. Diese Tatsache mufi offenbar auf 
Wassermangel zuruckgefuhrt werden, denn die lockeren und wenig mach-
tigen Bodenschichten, die einem wasserdurchlassigen Kalkstein aufgelagert 
sind, vermogen nur wenig Wasser fiir langere Zeit festzuhalteri. Hier wiirde 
es nicht ratsam erscheinen, den Buchenbestand mit anderen Holzarten zu 
mischen, vor allem nicht mit der Esche, da diese bekanntlich der Buche im 
Kampf um die Bodenfeuchtigkeit iiberlegen ist. Zudem bildet sich hier 
unter dem lichteren Schirm der Esche sehr rasch ein dichter Rasen von 
Melica uniflora oder anderen Grasern, wodurch neben der Erdriickung der 
jungen Buchen ein unerwunschter Bodenzustand geschaffen wird. Auch in 
der 6 und w Variante des Fagetum elymetosum, die unter geschlossenem 
Buchenbestand schon ofter einen ausgedehnten Melica-Rasen aufweisen, ist 
es darum empfehlenswert, mit der Eschenbeimischung vorsichtig zu sein (21; 
48 u. a.). Der Ahorn scheint in dieser Hinsicht der Esche nahe zu kommen. 

Auch fiir die Verjiingung konnen die vielen Graser des grasreichen Kalk-
buchenwaldes, die sich bei Lichtstellung oft herdenweise ausdehnen be
sonders auf den s- und w-exponierten Hangen und in klimatisch trockneren 
Gebieten auch an den leeseitigen Hangen, ein schwer zu uberwindendes 
Hindernis sein. Deswegen ist es zu empfehlen, hier mit der Buchenverjiingung 
moglichst friih zu beginnen (im etwa 80jahrigen Bestand), denn in dem 
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geschlossenen Altbestand werden die Buchenkeimlinge in der noch lockeren 
Graserdecke relativ leicht hochkommen. Ein so fruhes Beginnen mit der Ver-
jungung ist durchaus mbglich, da die Buchenjungpflanzen auf Kalkboden viel 
Schatten ertragen kbnnen. Auch wenn beabsichtigt ist, den kiinftigen Buchen-
bestand mit Esche, Ahorn u. a. zu mischen, ist ein dichter Kronenschlufi des 
Altbestandes kein wesentliches Hindernis, denn die beiden genannten Holz-
arten kommen schon friih im dunklen Bestande auf und uberdauern erfolg-
reich eine langere Beschattung. Der Anflug dieser Arten ist oft so stark, dafi 
sic die Buche aus den angefuhrten Griinden gefahrden und reduziert werden 
mussen. Der Jungwuchs von Esche und Ahorn steht meistens in kleinen oder 
aber auch grbfieren Horsten, und daher ist es wohl am besten, bei der Be-
griindung von Buchenmischbestanden Gruppenmischung anzuwenden. Erst 
beim Heranwachsen des Bestandes mufi auf Einzelmischung hingearbeitet 
werden. 

Die natiirlichen Vorstadien der Kalkbuchenwalder, die sich nach irgend-
einer Waldzerstbrung einstellen, sind die nitrophilen Gesellschaften der Wald-
lichtungen mit Atropa belladonna. Unter dem Schirm der Straucher und 
Hochstauden, wie Sambucus racemosa, S. nigra, Salix caprea, Atropa bella
donna, Arctium nemorosum u. a., kann die Buche sehr gut keimen, und die 
Keimlinge finden, vor allem auf den trockenen S- und W-Hangen, geniigend 
Feuchtigkeit und Schutz gegen Spatfrbste. Allerdings kbnnen dichte Boden-
decken von Mercurialis perennis, von Stachys silvaticus oder dichte Calama-
grostis epigeios-Rasen die Baumkeimlinge stark in ihrem Wachstum scha-
digen. Gelegentlich kann sich auch Himbeere unliebsam breit machen, und 
in alien diesen Fallen benbtigt der Jungwuchs oft eine Unterstiitzung, um 
sich ohne Wuchsstockung aus seiner Uberschirmung emporzuarbeiten. In 
erster Linie ist Calamagrostis epigeios, sobald es zur Faziesbildung gelangt, 
ein schwer zu besiegendes Unkraut. In solchen Fallen kann zur Bekampfung 
der raschwuchsige Bergahorn wertvolle Dienste leisten. Wenn die Unkraut-
decke unter seinem Schirm geniigend abgeschwacht ist, kann die Buche leicht 
Fufi fassen (15). 

Auf den steilen, flachgriindigen Hangen, welche einer Bodenaustrocknung 
besonders stark ausgesetzt sind, gelingt eine naturliche Buchenverjungung nur 
sehr schwer. Sehr viel Sorge macht hier die so fort bei einer Entfernung der 
Vegetationsdecke einsetzende Bodenabschwemmung, welche zur riicklaufigen 
Entwicklung des Fagetum elymetosum zum Querceto-Lithospermetum fuhren 
kann und dann die Bodengiite stark herabsetzt. Eine vbllige Bodenverwilde-
rung ist einer Bodenabschwemmung noch vorzuziehen. Die Ansiedlung von 
Strauchern und Hochstauden der Waldlichtungsgesellschaften ist an solchen 



steilen Expositionen besonders zu begriifien, da sie einerseits die drohend 

Abschwemmung der Bodenkrume hemmen und andererseits dem Jun^wuch 

einen wirksamen Schutz bieten und die Rasenbildung unterdrucken 

e 
s 

3. D a s F a g e t u m a l l i e t o s u m . 

Die verschiedenen Varianten und Ausbildungsformen des Fagetum allie

tosum sind alle natiirlichen Buchenwalder, denen in nur geringem Prozent 

andere Holzarten beigemischt sind. In dieser Hinsicht unterscheiden sich be

sonders die steile und flachgriindige N- und O-Expositionen besiedelnden 

flachgriindigen Formen der Gesellschaft. Sie sind im Osnabriicker Gebiet 

(w Teutoburger Wald) vorwiegend von der Esche, im Leine- und Weser-

bcrgland aufierdem mit Berg- und Spitzahorn, Bergulme und gelegentlich 

auch mit Winter- und Sommerlinde untermischt. Die Baumschicht der Asoe-

rula-Fazies des krautreichen Kalkbuchenwaldes weist nur Esche als Misch-

holzart der Buche auf. In den Bestanden der tiefgriindigen 6 Variante der 

Gesellschaft gesellen sich zu der Buche in stamm- oder gruppenweiser 

Mischung Esche, Berg- und Spitzahorn. Die beiden folgenden Aufnahmen 

steilen Beispiele einer besonders starken Mischung der Buche mit ihren 

natiirlichen Mischholzern im freilich nicht mehr ganz typischen Fagetum 

allietosum dar. 

T a b. 5 2. B e s t a n d e d e s F a g e t u m a l l i e t o s u m m i t s t a r 
H o l z a r t e n m i s c h u n g . 

k e r 

Baumschicht: 
Fagus silvatica . . 
Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior . 
Tilia platyphyllos . 
Tilia cordata . . . 
Ulmus scabra . . . 

•Strauchschicht: 
Fagus silvatica . . 
Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 
Acer platanoides 
Tilia platyphyllos 
Tilia cordata . . . 
Ulmus scabra . . 
Sambucus racemosa 
Sambucus nigra. 

1. 
4.3 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
2.1 

+ .1 

2.1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
1.1 

+ .1 

2. 
4.4 

+ .1 
+ .1 
1.2 

+ .1 
+ .1 
2.2 

- r . l 

1.1 
+ .1 

Krautschicht: 
Mercurialis perennis . 
Asperula odorata . . 
Melica uniflora . . . 
Lamium galeobdolon. 
Viola silvestris . . . 
Arum maculatum . . 
Allium ursinum . . . 
Anemone nemorosa . 
Cicerbita muralis . . 
Geranium robertianum 
Dryopteris filix mas . 
Athyrium filix femina 
Senecio nemorensis . 
Asarum europaeum . . 
Polygonatum multiflorum 
Stachys silvaticus 
Actaea spicata 

1. 
4.5 
9 9 
* • * • torn 

+ .2 
2.2 

+ .1 
+ .1 
1.2 

+ .1 
+ .1 
• + .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 

2. 
3.3 
1.3 
1.2 
2.2 

+ .1 
+ .1 
2.2 

+ .1 
+ .1 
1.2 

+ .1 

1.2 
+ .1 
1.1 

+ .1 
. 0.9. 

. 111 u 14 V̂  Li C3 U l K l l f . « • • • I * -*• .j.-i.'w vt*^c* u u i v u v a • • • . • 

1. Kliit (Stadtforst Hameln), Buchenhochwald, 100 Jahre, 25—30 m, SchluBgr 
2. Wieter bei Northeim, Buchenhochwald. 

Die lokalklimatisch feuchteren N- und O-Lagen der Kalkberge bieten der 

Buche aufierordentlich giinstige Standorte. Bezeichnend jedoch ist, dafi die 

an Feinerde armen Steilhange, welche den giinstigsten physikalischen und 
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chemischen Bodenzustand aufweisen, die schlechtwiichsigsten Buchen-

bestande tragen. Einen ahnlichen Fall hatten wir beim Fagetum elymetosum 

schon kennen gelernt, und hier wie dort mufi diese Erscheinung auf einen 

ungiinstigeren Wasserhaushalt der flachgriindigen skelettreichen Boden zu-

ruckgefuhrt werden. Da die Buche an solchen Stellen die vorhandene Boden-

feuchtigkeit selbst dringend notig hat, ist es nicht empfehlenswert, hier Eschen 

oder Ahorne in den Buchenbestand einzubringen. Den ungiinstigen EinfluE 

reiner Eschenbestande auf den Bodenzustand flachgriindiger Humuskarbonat-

boden zeigen die Aufnahmen der Tab . 53. 

Nr. d. 
Aufn. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tag 
d. Aufn. 

21.9.33 
25.8.34 
15.9.34 
20.9.33 

Ort: 

Spannbrink im Teutoburger Wald 
Steinegge im Teutoburger Wald 
SchoUegge im Teutoburger Wald 
Sehollegge im Teutoburger Wald 

Kreis: 

I burg 
I burg 
Iburg 
I burg 

Tab.53.Bestande des Fagetum allietosum mit dominierenderEsche. 

Aufnahme: 

Charakter~ tmd Verbandseharakterartm: 
Fagus silvatica B. 
Fagus silvatica Str.-fKlge 
Mereurialis perennis 
Asperula odorata 
Melica uniflora 

Fraxino-Carpmion-Verbandscharakterarten: 
Fraxinus excelsior B. 
Fraxinus excelsior Str.-fKlge 
Eurhynchium striatum 
Catharinaea undulata 
Prunus avium Str. 
Carpinus betulus 
Campanula trachelium 
Brachypodium silvaticum 
Stellaria holostea 

Ordmmgscharakterartm: 
Lamium galeobdolon 
Viola silvestris 
Scrophularia nodosa 
Poa nemoralis 
Epilobium montanum 
Milium effusum 
Alliaria officinalis 
Carex silvatica 
Begkiter: 
Dryopteris filix mas . 
Vicia sepium . . . . 
Athyrium filix femina 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
1.1 

5.5 
+ .1 
1.2 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 
2.3 

+ .2 

5.5 
1.1 
2.2 
2.2 

+ .1 

+ .2 

5.5 
+ .1 
+ .2 

^, £ 

+ .1 
1.2 

5.5 

5.5 

+ .2 
+ .2 

+ .2 
+ .2 

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

2.1 
+ .1 
+ .1 
1.1 

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

-Kl 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

1.1 +.1 +.1 +.1 
+-.1 4-.1 

+ .1 1.2 

00 



Auf nahme: 

Begleiter: 
Hedera helix 
Luzula pilosa 
Oxalis acetosella . . < 
Rubus spec 
Geranium robertianum 
Urtica dioeca. . . • < 

Moosschicht: 
Mnium undulatum . . • • 
Scleropodium purum . • • 
Plagiothecium denticulatum 
Thuidium tamariscifolium . 
Mnium hornum 
Polytrichum attenuatum. . 
Eurhynchium Stokesii . . • 
Hypnum cupressiforme . . 

3 

1.1 
4-.1 
1.1 

+ .1 

3.4 
+ .2 
+ .2 
1.2 

+ .2 

- f . l 
+ .1 

2.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 

+ .2 
1.2 

1.1 
+ .1 
1.2 

+ .1 

1.2 
1.2 

+ .2 

3.3 
+ .2 
+ .2 

+ .1 
+ .1 

1.2 
+ .2 

+ .2 
+ .2 
+ .2 

+ .2 

Dadurch, dafi die Esche die ganze Bodenkrume mit ihren Wurzeln stark 
durchzieht, hat sich unter der urspriinglichen Bodenflora des Fagetum allic-
tosum ein Moosteppich ausgedehnt (Aufn. 1, 2 und 3; vgl. auch B u r c k -
h a r d t 48 S. 182) oder Mehca uniflora hat sich in Horsten unter den 
zahlreichen Krautern des krautreichen Kalkbuchenwaldes breit gemacht 
(Aufn. 4) und einen schadlichen Bodenzustand hervorgerufen. Fur den 
Wasserhaushalt dieser trockenen und flachgrundigen Kalkboden sind diese 
Moos- und Grasdecken besonders ungiinstig; sie scheinen fur die Einsicke-
rung des Niederschlagwassers ein starkes Hindernis zu bilden. Bodenein-
schlage kurz nach starkem Regen erwiesen, dafi der Boden unter solchen 
Moos- und Grasfazies, die sich unter den lichten Eschenschirmen gebildet 
haben, vollkommen trocken geblieben waren, wahrend unter den ge-
schlossenen Buchenbestanden, sogar unter den dichten Fazies von Mercurialis 
und Asperula, der Boden ganz durchfeuchtet war. 

Natiirliche Buchenverjungung gelingt im Fagetum allietosum im all-
gemeinen viel leichter als im Fagetum elymetosum, weil auf den feuchteren 
N- und O-Hangen die Gefahr fur Bodenaustrocknung nicht sehr grofi ist. 
Aufierdem enthalt die natiirliche Bodenvegetation keine Graser, welche sich 
bei Lichtstellung des Bestandes zu einer verjungungsfeindlichen Bodenver-
wilderung entwickeln. Nur die manchmal sehr dichten Mercurialis-Fazies auf 
steilen Kalkhangen konnen dem Hochkommen der Buchenkeimlinge einen 
zahen Widerstand entgegensetzen und deshalb schadlich werden. Das Bingel-
kraut kann sich auf Waldlichtungen mit Erfolg zwischen den licht- und 
nitratliebenden Elementen des Atropetum belladonnae behaupten und sich 
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claim sogar noch ausbreiten. Durch Ausreifien konnen dann fur das Fufi-
fassen der Buchenkeimlinge bessere Bedingungen geschaffen werden. 

Ebenso wie im Fagetum elymetosum ist die natiirliche Buchenverjiingung 
am schwersten in den die steilen Kalkhange besiedelnden flachgriindigen 
Formen des Fagetum allietosum durchzufiihren. Wenn hier in Wald-
lichtungen die schattenertragenden Krauter zuriickgedrangt werden und auch 
die Bodenflora zeitweilig gelichtet wird, kann durch die Steilheit solcher 
Hange die stark gekrumelte und mit Kalksteinsplittern untermischte Boden-
krume leicht in Bewegung geraten und vom Niederschlagwasser hinunter-
geschwemmt werden. Daher sind solcherorts die sich einstellenden Straucher 
und Hochstauden der Waldlichtungsgesellschaften fiir das Festlegen des 
Bodens sehr wertvoll. 

4. D a s Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m d r y o p t e r i d e t o s u m . 

Von der natiirlichen Holzartenzusammensetzung des farnreichen Buchen-
mischwaldes gibt die Tab. 29 kein richtiges Bild, weil sehr wahrscheinlich 
in den meisten Fallen die Buche durch menschlichen Einflufi zur Vorherr-
schaft gebracht ist. Jedoch ist es wohl ziemlich sicher, dafi die Buche auch 
im natiirlichen Bestand mit betrachtlichen Prozentsatzen beteiligt ist und 
meistens wohl als Hauptholzart auftritt. Zu den wichtigsten Mischholzern 
clieser Gesellschaft gehoren die Stieleiche, die Esche und der Bergahorn, zu 
denen sich gelegentlich auch die Hainbuche, der Spitzahorn und die Kirsche 
gesellen. Die Stieleiche ist meist in Gruppen- oder Einzelmischung im 
Buchenbestand vorhanden; gelegentlich kann sie sogar den Hauptanteil des 
Baumbestandes bilden. 

Der tiefgriindige und frische Lofiboden der Gesellschaft ist fur die Esche 
ein sehr giinstiger Standort, auf dem sie durch Wasserentziehung fur die 
anderen Holzarten nicht schadlich ist. Jedoch sollte man auch hier vor reinen 
Eschenbestanden einer Mischung mit Buche, Eiche, Bergahorn u. a. deri Vor-
zug geben. 

Obgleich die Holzarten des farnreichen Buchenmischwaldes im all-
gemeinen in dieser Gesellschaft eine gute Verjiingungsfreudigkeit zeigen, ist 
natiirliche Verjiingung nicht ohne Schwierigkeiten durchzufiihren, da bei 
Lichtstellung der Baumschicht verschiedene Straucher und Krauter zur Domi-
nanz gelangen und dann den Jungwuchs stark behindern. In erster Linie 
sind in dieser Hinsicht Himbeeren und Brombeeren zu nennen, deren 
Dickichte eine natiirliche Verjiingung verhindern konnen. Aber auch Farne, 
wie Athyrium filix femina und Dryopteris filix mas, treten oft in Wald-
lichtungen so massenhaft auf, da6 sie sich unliebsam fiir die Baumkeimlinge 
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bemerkbar machen. Da die genannten Arten den Strauchern und Hoch-
stauden der Kahlschlaggesellschaften gegeniiber durchaus konkurrenzfiihig 
sind, konnen sie nur kttnstlich reduziert werden, um dem Jungwuchs Gelegen-
heit zu geben, hindurch zu wachsen. 

5. D a s Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m e l y m e t o s u m . 

Die natiirliche Baumschicht des Querceto-Carpinetum elymetosum diirfte 
aus einer Mischung von Buche, Eiche, Ahorn, Esche u. a. bestehen, in der 
die Buche den hbchsten Prozentsatz besitzt. Die feuchten, schwachsauren 
Boden dieses Buchenmischwaldes sind in Anbetracht der bedeutenden 
Wuchsleistung der Buche zu den besten Standorten dieser Holzart zu stelien. 
Dieses hat in vielen Fallen den Forstmann veranlafit, den Buchenanteil in 
dem Mafie zu verstarken, dafi heute die Flachen der naturlichen Gesellschaft 
meistens von fast reinen Buchenwaldern bestockt sind (vgl. Tab. 33). 

Die geringe Zahl der saurezeigenden Krauter und Moose auch unter ge-
schlossenen Buchenbestanden verrat die hohe Kraft des Bodens, die aus-
reicht, dafi reine Buchenbestande ihn nicht schadigen. Wie aus der Tab. 33 
hervo'rgeht, sind neben der Einzelmischung der naturlichen Mischholzer vor 
allem auch Esche und Ahorn in grofieren Horsten in dem Buchenwald ein-
gcsprengt. In diesem Falle kann es vom. angestrebten Wirtschaftsziel ab-
hangig gemacht werden, ob man entweder die Buche begiinstigt oder einen 
Buchen-Eschen-Ahorn-Mischwalderstrebt. 

Im allgemeinen zeigen samtliche Holzarten erne grofie Verjungungs-
freudigkeit. Esche und Ahorn Hiegen leicht an und bilden, weil sie viel 
Schatten ertragen, bereits unter geschlossenem Kronendach mehr oder weniger 
dichte Horste, die fur die Ansamung der Buche und der Eiche hinderlich sein 
konnen Auf'den flachgrundigen Gleyboden der Kalkberge stellt sich bei 
der Lichtstellung in den meisten Fallen eine reichliche Buchenverjungung em. 

Die sich bei der Lichtung des Baumbestandes leicht uppig entwickelnden 
Hochstauden. Graser und Straucher. wie Senecio Fuchsii und S. nemorensis, 
rv L • „ ,„„;.«» Melica uniflora, Rubus-Arten u. a., konnen sich zu 
Deschampsia caespitosa, lviem-a u 
einer fur den Jungwuchs schwer zu besiegenden Bodenverwilderung aus-
breiten. In solchen Fallen ist die Ansiedlung besonders der Straucher der 
Kahlschlaggesellschaften, wie Sambucus racemosa und S. nigra, Salix caprea 
u. a., wertvoll, weil diese der unerwunschten Bodenverwilderung entgegen-
treten und in i'hrem Schutze die Baumkeimlinge. vor allem die Buche, gun-
stigere Bedingungen finden. um hochzukommen. In dieser Hinsicht leistet 
auch der schon unter dem Altbestand vorhandene Ahorn-Jungwuchs gleiche 
Dienste, indem er die Bodenverwilderung aufhalt und den anderen Baum-
keimlingen dadurch Platz verschafft. 
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Zusammenfassung. 
Zum Schlufi seien der Inhalt und die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

hier kurz zusammengefafit. 

Die Rotbuche tritt in den europaischen mesophilen Laubwaldern, welche 
soziologisch zur Ordnung der Fagetalia silvaticae gehoren, waldbildend auf. 
Diese Ordnung umfafit die echten Buchenwalder des Fatfon-Verbandes, die 
hauptsachlich als klimatisch bedingte Gesellschaflen der hoheren atlantisch-
montanen Gebirgslagen auftreten (Tab. 1; Fig. 1), und die mesophilen 
Laubmischwalder des Fraxino-Carpinion-Verbandes, die entweder als 
Klimaxgesellschaften oder als edaphische und lokalklimatische Dauergesell-
schaften vorwiegend unterhalb der Buchen-Stufe vorkommen. Besonders im 
Fagion-, jedoch gleichfalls in einigen Gesellschaften des Fraxino-Carpinion-
Verbandes, kann die Buche dominieren. In NW-Deutschland gehoren die 
dort vorkommenden reinen Buchenwalder dann auch entweder zu einer der 
5 Subassoziationen des Fagetum boreoatlanticum (echte Fageten) oder zu 
2 Subassoziationen des f e u c h t e n Querceto-Carpmetum medioeuropaeum 
(Buchenmischwalder). 

Das Fagetum boreoatlanticum elymetosum (Tab. 2) ist in 4 geographische 
und Hohen-Z^arianten rnit eigenen Differentialarten aufzuteilen. Jede dieser 
Varianten zerfallt in eine flach- und tiefgrundige S u b v a r i a n t e . Ihre Zu-
gehorigkeit zum Fagion-Verband geht eindeutig aus der Gegeniiberstellung 
der s y s t e m a t i s c h e n G r u p p e n w e r t e der Fagion- und der iiber-
greifenden Fraxino-Carpinion-Arten hervor. Das F. elymetosum besiedelt 
nicht nur die nw-deutschen Mittelgebirge, sondera ist von N- bis S-Deutsch-
land weit verbreitet und lafit sich bis ins xerotherme Gebiet Bohmens ver-
folgen. Aufierhalb Deutschlands liegen noch Angaben von diesem'Buchen-
wald ahnlichen Fageten vor aus NW-Frankreich, England und S-Schweden. 
Unser vorwiegend als K 1 i m a x gesellschaft, jedoch gelegentlich unterhalb 
der Buchen-Stufe auch als D a u e r gesellschaft auftretender Buchenwald, 
zeigt stationare oder genetische Ubergange zu dem Querceto-Carpimtum 

primuletosum (Tab. 5) , das die Klimax auf Kalkgestein in der Ebene bildet, 
•oder mit dem als lokalklimatische Dauergesellschaft auftretenden Querceto-

Lithospermetum (Tab. 8 ) . Das F. elymetosum kommt im stark atlantischen 
w Teutoburger Wald nur fragmentarisch auf S- und W-Hangen vor (w 
Variante), besiedelt dieselben Hange in der weniger feuchten niedrigeren 
Gebirgsstufe des Leine- und Weserberglandes mit seiner typischen Variante 
und bildet dort in den feuchteren hoheren Lagen seine Hohen-Variante, 
wahrend es im trockneren n Harzvorland auch auf die N- und O-Exposi-
tionen iibergreift (vgl. Tab. 10). Daher mull die Gesellschaft als montan-
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subatlantisch bezeichnet werden. Die Varianten-Differentialarten kennzeichnen 
besonders das Klima im nw-deutschen Verbreitungsgebiet des F. elymetosum. 
Die nach O hin schwacher werdenden subatlantischen Klimaeigenschaften 
bedingen einen zunehmenden Fraxino-Carpinion-Einschlag und die all-
mahliche Ablbsung der Gesellschaft von dem Querceto-Carpinetum primu-
letosum. Die biologischen Spektren, die z. T. wenigstens als Ausdruck des 
herrschenden Klimas gelten diirfen, zeigen mit zunehmender Feuchtigkeit 
eine Zunahme der Hemikryptophyten und mit grbfierer Trockenheit ein An-
steigen der Geophyten (Fig. 2; Tab. 11). Die verschiedenen Klimate der 
Verbreitungsgebiete der einzelnen Varianten zeigen sich jedoch gleichfalls 
in ihrer Auswirkung auf die Bodenverhaltnisse. Die 6 Variante besitzt luft-
armere Bbden als der Typus, wahrend die Hbhen-Variante die am besten 
durchliifteten Bbden aufweist (Tab. 12; Fig. 4). Bei den Sauregraden liegen 
die Verhaltnisse gerade umgekehrt, indem die Hohen-Variante die niedrigsten 
und die 6 Variante die hbchsten pH-Werte besitzt, wahrend beim Typus 
diese Werte eine gewisse Mittelstellung haben (Tab. 13). Die Sattigung der 
sorbierenden Bodenkomplexe mit Basen scheint in den oberen Bodenhorizonten 
der 6 Variante geringer zu sein als im Typus (Tab. 15; Fig. 7). Hieraus 
ware dann zu schliefien, dafi trotz hbherer pH-Werte des Bodens die Buche 
nach dem trockeneren O hin keine optimal? Lebensbedingungen mehr findet. 
Die Varianten-Differentialarten sind also zugleich Indikatoren fur die ver
schiedenen regionalen klimabedingten Bodeneigenschaften physikalischer und 
chemischer Natur. Dagegen sind die Differentialarten der flachgrundigen 
Subvarianten Zeiger fur die brtliche physikalische und chemische Boden-
beschaffenheit ihrer sehr flachgrundigen Bbden. Sie gedeihen innerhalb des 
F. elymetosum ausschliefilich auf sehr gut durchliifteten Bbden (Tab. 12; 
Fig. 4). welche zugleich die hbchsten pH-Werte besitzen (Tab. 13). 

Der zweite nw-deutsche Kalkbuchenwald, das F. allietosum, bildet 
ebenso wie das F. elymetosum eine selbstandige Subassoziation des Fagetum 
boreoatlanticum (Tab. 16). Er lafit sich in eine w und eine b V a r i a n t e 
gliedern die u. U. nach der Faziesbildung ein.ger Arten in flach- und tief-
grundige A u s b i l d u n g s f o r m e n zerfallen. Hier ist die Aufspaltung 
in niedrigste soziologisch-systematische Einheiten also schwacher als im 
F. elymetosum. Wenn auch zuweilen die Fagion- den Fraxmo-Carpinion-
Arten an Zahl unterlegen sind, so zeigen jedoch ihre systematischen Gruppen-
werte eindeutig, dafi das F. allietosum zum Fagion-Verband zu stellen ist. 
Die Gesellschaft, welche mehr noch als das F. elymetosum an feuchtes Klima 
gebunden ist, findet sich aufierhalb NW-Deutschlands noch in Teilen Mittel-
und W-Deutschlands und scheint gleichfalls in S-Schweden und vielleicht 
in S-England zu gedeihen. Das F. allietosum kommt hauptsachlich als K1 i -
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m a x - Gesellschaft in der hoheren regenreichen Gebirgsstufe vor, wo es sich 

aus dem Acereto-Frax'metum (Tab. 20) heraus entwickelt. Jedoch kann es 

gelegentlich unterhalb der Buchen-Stufe auch als relief- und lokalklimatisch 

bedingte D a u e r gesellschaft auftreten. Bei geringerer Meereshbhe bildet 

es Verzahnungen mit dem Querceto-Carpinetum, besonders haufig mit dem 

Qu.-C. dryopteridetosum (Tab. 29). Im atlanlischen Klima des w Teuto-

burger Waldes besiedelt die w Variante des F. allietosum nur die flach-

griindigen Kalkhange und kommt hier auf alien Expositionen vor. Auf den 

S- und W-Hangen ersetzt es das hier ausklingende F . elymetosum. Die 

tieferen Boden tragen hier die fragmentarische Asperula-Fazies. Dagegen 

kommt unter dem ebenso regenreichen, jedoch montaneren Klima der hoheren 

Gebirgslagen des Weser- und Leineberglandes die 6 Variante auch auf tief-

griindigeren Boden vor und ist hier ausschliefilich an N- und O-Expositionen 

gebunden. Daher, und weil das F . allietosum nach dem trockeneren O hin 

vom F. elymetosum ersetzt wird, muS jenes als eine subatlantische Gesell

schaft aufgefafit werden, die jedoch starkere ozeanische Ansprtiche als das 

F . elymetosum besitzt. Die abweichenden Klimate, welche die beiden 

Varianten des F . allietosum bedingen, kommen gleichfalls, wie im F. ely

metosum, z. T . in den biologischen Spektren durch einen Anstieg der Hemi-

kryptophyten in hoheren und feuchteren Lagen zum Ausdruck (Fig. 8; 

T ab . 21) . Sie zeigen sich aber auch in ihrer Auswirkung auf die physi-

kalischen und chemischen Bodenverhaltnisse. Die w Variante besitzt luft-

armere Boden (Tab. 22; Fig. 9 ) , die zugleich saurer (Tab. 23) und nahr-

stoffarmer (Tab. 24; Fig. 10) sind als die der 6 Variante. Daher sind die 

Varianten-Differentialarten auch hier zugleich Indikatoren fur die verschie-

denen regionalen klimabedingten physikalischen und chemischen Bodeneigen-

schaften. Die Faziesbildung einiger Arten deutet auf die brtliche physi-

kalische und chemische Bodenbeschaffenheit der ausgesprochen flach-

griindigen Boden. Dies kommt im Vergleich mit den tiefgriindigen Aus-

b:ldungsformen nicht nur in den biologischen Spektren (Fig. 8; T ab . 21) , 

sondem auch in einer starkeren Bodendurchluftung (Tab. 22; Fig. 9 ) , in 

basischeren Sauregraden (Tab. 23) und in einem grofieren Nahrstoffgehalt 

des Bodens (Tab. 24; Fig. 10) zum Ausdruck. 

Die Subassoziationen des Fagetum boreoatlanticum auf Silikat-Gestein, 

das F. festucetosum (Tab . 25), das F. luzuleiosum (Tab. 26) und das 

F. dryopteridetosum (Tab. 27) , sind nur so weit behandelt worden, als sie 

in Beziehung zu den beiden Kalk-Fageten stehen. Die beiden ersten stehen 

der Hohen-Variante des F . elymetosum durch eine Reihe gemeinsamer Arten 

sehr nahe, wahrend das F . dryopteridetosum dem F. allietosum am ahn- • 

lichsten ist. Natiirlich sind alle diese Fageten, je nach der Hanglage und 
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der Gesteinsart, durch zahlreiche + gleitende Ubergange miteinander ver-

bunden. 
Weil sich zeigte, dafi jedes unserer 5 Fageten als Schlufistadium der 

Vegetationsentwicklung im Gleichgewicht mit den jeweils herrschenden 
Klima- und Bodenfaktoren stent, und sie in ihren Standorlsverhaltnissen 
einerseits von den Eigenschaften der Gesteinsarten und andererseits von 
denen der expositionsbedingten Lokalklimate abhangig sind, mufite der bis-
herige Klimaxbegriff durch Einfiihrung der Begriffe „K 1 i m a x g r u p p e" 
und „K 1 i m a x s c h w a r m" erweitert werden. 

In den durch menschliche Eingriffe (Schlag) oder Naturkatastrophen 
(Windwurf u. a.) entstandenen Waldlichtungen der beiden Kalk-Fageten 
kann sich eine licht- und nitratliebende Schlag-Gesellschaft, das Atropelum 
belladonnae typicum, einstellen (Tab. 28). Diese Assoziation, die auf 
trockenen flachgrundigen Kalkboden gedeiht, hat auf feuchteren, tiefgriin-
digeren kalkhaltigen Boden eine grasreiche Subassoziation, das Atropetum 
belladonnae calamagrosiidetosum (Tab. 28). Diese beiden Schlag-Gesell-
schaften kommen, von der geringeren oder grbfieren Feuchtigkeit der Wald-
lichtungsboden bedingt, sowohl im F. elymetosum als auch im F. allietosum 
vor. Nach einem schlagartigen Auflreten leiten sie iiber ein Straucherstadium 
die Neubildung der urspriinglichen Waldgesellschaft ein. 

Im Querceto-Carpinelum dtyopterideiosum (Tab. 29) ist die Buche, ahn-
lich wie in den Fageten, die Hauptholzart. Vielleicht mufi ihre Dominanz 
jedoch z. T. auf ihre einseitige Begiinstigung durch die Forstwirtschaft zu- , 
ruckgefuhrt werden. Im Gegensatz zu den Kalk-Fageten sind vom Farn-
Buchenmischwald noch keine geographischen Varianten bckannt. Die syste-
matischen Gruppenwerte der Fraxino-Carpinion- gegenuber den Fagion-Arten 
zeigen dafi das Qu.-C. dryopteridetosum dem Fraxino-Carpinion-Verband 
unterzuordnen ist. Es ist im niedersachsischen Mittelgebirge vom w Teuto-
burger Wald bis in das n Harzvorland auf N- und O-Expos.t.onen ver-
breitet mit einem Optimum im Teutoburger Wald. B.sher fehlen Angaben 
iiber seine Verbreitung aufierhalb unseres Untersuchungsgeb.etes. Das bio-
logische Spektrum der Gesellschaft (Fig. 11) ist gekennze.chnet durch e.ne 
besonders starke Beteiligung der Hemikryptophyten d,e wohl ,hre Ursache 
in hoher Luft- und Bodenfeuchtigkeit findet. und durch einen relat.v hohen 
Anteil an Geophyten. Das durch Zonierungs-Ubergange infolge Lofi-Uber-
-lagerung mit dem F. allietosum verzahnle Qu.-C. dryopteridetosum gede.ht 
auf sehr luft- und relativ bodenfeuchten Standorten, welche durch erne Re.he 
feuchtigkeitsliebender Arten gekennzeichnet werden. Bei abnehmender lokal-
klimatischer Feuchtigkeit zeigt die Gesellschaft Ubergange zum trockenen 
Qu.-C. typicum. Daher mufi sie als eine l o k a l k l i m a t . s c h bjdmgte 
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D a u e r gesellschaft aufgefafit werden. An Stellen, wo Bodenwasser dicht 
unter die Oberflache tritt, zeigt sie Ubergange zum bodenfeuchten Qu.-C. 
elymetosum. Die Boden des Qu.-C. dryopteridetosum, welche oft ein ABC-
Profil mit einem gley-schiissigen B-Horizont besitzen, sind im Vergleich 
mit den lockeren Boden des F. allietosum sehr luftarm (Tab. 30; Fig. 12) 
und zeigen, wie auch in ihrer chemischen Bodenbeschaffenheit, keine grofien 
Unterschiede in den verschiedenen Klimagebieten. Auch sind sie relativ sauer 
(Tab. 31) und ihre sorbierenden Bodenkomplexe sind nur wenig mit Basen 
gesattigt (Tab. 32; Fig. 13). 

Ebenso wie im Qu.-C. dryopteridetosum, mufi im Qu.-C. elymetosum 
(Tab. 33), von dem nur die Mittelgebirgs-Variante untersucht wurde, die 
Dominanz der Buche z. T . auf menschlichen Einflufi zuriickgefuhrt werden. 
Die systematischen Gruppenwerte der Fraxino-Carpinion- und der Fagion-
Arten beweisen, dafi die Gesellschaft, trotz starkem Fagion-Einflufi, dem 
Fraxino-Carpinion-Verband angehort. AuEer in den nw-deutschen Mittel-
gebirgen kommt das Qu.-C. elymetosum in verschiedenen geographischen 
Varianten im baltischen Jungmoranengebiel, Mittel-Deutschland, Danemark 
und S-Schweden weit verbreitet vor. Im biologischen Spektrum der Gesell
schaft (Fig. 14) iiberwiegen die Hemikryptophyten stark iiber die Chamae-
phyten und die Geophyten, was wahrscheinlich in Beziehung zu der grofien 
Bodenfeuchtigkeit steht. Denn das Qu.-C. elymetosum ist an schwach feuchte 
Boden gebunden und mufi daher als eine e d a p h i s c h e D a u e r gesell
schaft aufgefafit werden. Sein Bodenprofil zeigt immer einen + dicht unter 
der Oberflache anstehenden Gley-Horizont. Seine Boden sind luftreicher 
(Tab. 34; Fig. 15) und weniger sauer (Tab. 35) als die des Qu.-C. dryop-
teiidetosum und stehen denen der Fageten in dieser Hinsicht naher. Die 
beiden Buchenmischwalder unterscheiden sich nicht so sehr lokalklimatisch, 
wie das bei den Kalk-Fageten der Fall ist, sondera vielmehr durch ab-
weichende Bodenfaktoren. 

Durch die vergleichenden Betrachtungen der lokalklimatischen und 
edaphischen Faktoren sind die standortlichen Unterschiede zwischen den 
beiden Kalk-Fageten und zwischen den Buchenwaldern der N- und O-
Expositionen nochmals scharf hervorgehoben. Die stark voneinander ab-
weichenden Lokalklimate der S- bis W- und der N- bis O-Hange der nieder-
sachsischen Mittelgebirge bedingen die soziologischen Unterschiede zwischen 
dem F. elymetosum und dem F. allietosum. In Fig. 16 und 17 ist die Ab-
hlngigkeit der beiden Fageten von den Expositionen in den verschiedenen 
nw-deutschen Verbreitungsgebieten anschaulich gemacht. Es zeigt sich, dafi 
diese Buchenwalder sich entweder auf verschiedenen Expositionen oder aber 
in verschiedenen geographischen Gebieten vollkommen ausschliefien. Die 
• 
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Evaporation ist auf den luvseitigen S- und W-Hangen starker als auf den 
leeseitigen N- und O-Hangen (Fig. 18; Tab. 37), so dafi das F. elymetosum 
trockenere Standorte besiedelt als das F. allietosum. Dazu kommt, dafi der 
Schnee im F. allietosum langer liegen bleibt als im F. elymetosum, wodurch 
jenes im Fruhjahr grb'fiere Bodenfeuchtigkeit erhalt. Diese abweichenden 
Lokalklimate bedingen gleichfalls Unterschiede in den biologischen Spektren 
beider Gesellschaften. So besitzt das F. allietosum die meisten Knollen-
geophyten und das F. elymetosum mehr Schaft- und Horstpflanzen. In 
Tab. 38 sind ihre biologischen Spektren mit denen anderer Gesellschaften zu-
sammengefafit, wodurch z. B. auch die grundsatzlichen Unterschiede in 
Lebensformen zwischen den Fageten einerseits und den Querceto-Carpineten 
anderseits hervortreten. Die Lokalklimate beider Kalk-Fageten zeigen sich 
auch in ihrer Auswirkung auf die physikalischen und chemischen Boden-
verhaitnisse, indem im F. allietosum die Bodendurchliiftung (Tab. 39) etwas 
gunstiger und die pH-Werte (Fig. 19; Tab. 40) hbher sind als im F. ely
metosum, wahrend die Sattigungsgrade der sorbierenden Bodenkomplexe in 
beiden Fageten fast gleich sind (Tab. 41). 

Innerhalb desselben Klimagebietes liegen bedeutende Unterschiede vor 
in den physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften der die N- und 
O-Hange bedeckenden flach- und tiefgrundigen Ausbildungsformen des 
F. allietosum und des Qu.-C. dryopieridetosum. Sowohl im w Teutoburger 
Wald als im Weser- und Leinebergland hat die flachgriindige Ausbildungs-
form des F. allietosum die beste Bodendurchliiftung (Tab. 42, 43 und 46), 
die hochsten pH-Werte (Fig. 21 und 22; Tab. 44 und 47) und die giin-
stigsten Nahrstoffverhaltnisse (Tab. 45, 48). Das Qu.-C. dryopteridetosum 
besiedelt die luftarmsten und zugleich die sauersten und nahrstoffarmsten 
Biden, wahrend die Werte der tiefgrundigen Ausbildungsform des F. allie
tosum eine Mittelstellung zwischen denen der beiden anderen Gesellschaften 
einnehmen. Hieraus ist zu schliefien, dafi die soziologischen Unterschiede 
dicser 3 Gesellschaften nicht lokalklimatisch bedingt sein konnen, sondern 
von ihren edaphischen Verhaltnissen abhangig sind. 

Durch die in den nw-deutschen Mittelgebirgen von W nach O ab-
nehmende Ozeanitat des Klimas werden die Lokalklimate der n- und o-
exponierten Kalkhinge in den verschiedenen Klimagebieten abgeandert. Dies 
zeigt sich nicht nur in der soziologischen Struktur der Vegetation (im w 
Teutoburger Wald die w Variante des F. allietosum, im Leine- und Weser-
bergland die 6 Variante dieser Gesellschaft und im n Harzvorland die 
6 Variante des F. elymetosum bzw. das Qu.-C. primuletosum) und ihren 
Lebensformen, sondern gleichfalls in den Aziditats- (Tab. 49) und den 
Nlhrstoffverhaltnissen (Tab. 50, 51) des Bodens. Es zeigt sich, dafi die 
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reinen Buchenbestande auf flach- und tiefgriindigen Kalkbbden im mittel-
feuchten Weser- und Leinebergland ihre optimalen Wuchsbedingungen 
finden. Jedoch zeigen im gleichen Klimagebiet die mit zunehmender Boden-
tiefe einander ablosenden Gesellschaften grbfiere Unterschiede in ihren Boden-
eigenschaften, als dieselbe Gesellschaft in verschiedenen Klimagebieten. 

Die Kenntnis der soziologischen Struktur der behandelten Buchen- und 
Buchenmischwalder ist von praktischer Bedeutung fur forstwirtschaftliche 
Mafinahmen. Die nach der Methode von B r a u n - B l a n q u e t ausgeschie-
denen Gesellschaften eignen sich am besten als Grundlage fur waldbauliche 
und waldtaxatorische Untersuchungen. Die Gesellschaftstabellen zeigen, 
welches die bodenstandigen Holzarten und Straucher der verschiedenen 
Standorte sind, und in welchen Mengen sie sich an dem Bestandesaufbau 
beteiligen. Bei der Waldverjungung kdnnen, besonders auf flachgrundigen 
Steilhangen, die Schlag-Gesellschaften von wesentlicher Bedeutung werdenf 

weil sie den Boden vor Abschwemmung bewahren, den An Aug unerwiinsch-
ter Holzarten und die Bodenverwilderung hemmen und gelegentlich den 
Jungwuchs gegen Spatfroste schutzen. 
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Stellingen. 
1. Om de systematische plaats der vegetalie-eenheden van N. W.-Europa 

in het sociologisch-systematische systeem van B r a u n - B l a n q u e t 
scherp te bcpalen, is het noodig dit systeem een fijnere geleding te geven, 
door het invoeren van nieuwe eenheden ( B r a u n - B l a n q u e t 1928; 
T u x e n 1937). 

2. Bij het berekenen van het biologische spectrum van een plantengezelschap 
moet rekening worden gehouden met de „abundantie*4 en de ,,presentie** 
der voorkomende levensvormen. Doet men dit niet, dan kan dat spec
trum nooit een juist beeld geven van de synoecologische verhoudingen 
binnen het betreffende gezelschap (T ii x e n und E 11 e n b e r g 1937). 

3. Op grond van plantensociologische kaarten kunnen bosch- en landbouw-

bedrijven zich de voorhanden natuurkrachten met de geringste kosten 

zoo volledig mogelijk ten nutte maken. 

4. Bij het terugvoeren van anthropogene degradatie-stadia der oorspronkelijke 

boschgezelschappen (heide en grasland) tot bosch, verdienen de natuur-

lijke pionier-houtsoorten de voorkeur boven exoten. 

5. Voor het beoordeelen van de geschiktheid van exotische houtsoorten voor 
de Nederlandsche bosschen, is een vergelijkend sociologisch en synoeco-
logisch onderzoek van de boschgezelschappen, waarin die exoten van 
nature voorkomen en van de boschgezelschappen, waarin men hen wil 
biengen, noodezakelijk. 

6. Het s^reven naar gemengde opslanden, dat tegenwoordig in den bosch-
bouw in Europa veel wordt aangelroffen, is niet in alle boschgezel
schappen op zijn plaats. 

7. De heide-oerbank is in tegenstelling met de opvatting van B e i j e r i n c k 
en J o n a s geen oude vegetatie-oppervlakte, maar een accumulatie-laag 
(B-laag) van het heide-profiel. 

8. In autochtone kalkbodems kunnen de op gelijke diepte onder de opper-
vlakte liggende bodemlagen slechts met inachlname van de bodemdiepte 
en het aantal morphologisch herkenbare bodemlagen aan elkander gelijk 
gesleld worden. 



9. In de noordwest-europeesche beukenbosschen op kalkgesteente heeft de 
* dieple, waarop dit onverweerde gesteente onder de oppervlakte ligt, in-

vloed op de hoeveelheden kationen, die via het strooisel aan de bodem-

oppervlakte gebracht worden. 

10. Ondaaks het feit, dat de methode van S i e g r i s t foutenelementen bevat, 

die van het toeval afhangen, is zij bij het signaleeren van groote ver

schillen van physische bodemconstanten bruikbaar gebleken. Absolute 

quantitative waarde is haar niet toe te kennen. 

11. De van de expositie afhankelijke verschillen van het vegetatiedek der 
noordwest-europeesche gebergten (M a r k g r a f 1932; P f a l z g r a f 
1934; T i i x e n 1937 e. a.) zijn deels te verklaren door den wisselenden 
tijdsduur, waarin de verschillende hellingen door sneeuw bedekt blijven. 
Dit verband kan echter niet afgeleid worden uit de door L a c h m a n n 
(1916), H e b n e r (1928), Ho f fme i s t e r (1930) e. a. gepubliceerde 
cijfers over dikte en tijdsduur van het sneeuwdek op de loef- en lijzijden 
der noordwest-duitsche gebergten. 

12. Het climax-begrip van B r a u n - B l a n q u e t (,,Die SchluSstadien der 
Vegetationsentwicklung auf ausgereiften Boden, welche in dynamischem 
Gleichgewichte stehen mit dem Klima und dem Boden, und abgesehen 
von Storungen unter sich gleichbleibenden Klimaverhaltnissen dauernd 
bestehen bleiben, werden als Klimaxgesellschaften bezeichnet") is niet 
juist, omdat geen rekening gehouden werd met de twee volgende ver-
schijnselen: 

1. de afhankelijkheid der vegelatie- en bodemontwikkeling van de aard 

van het moedergesteente; 

2. de locale orographische klimaatsafwijkingen en de daaraan parallel 

loopende verschillen in de vegetatie- en bodemontwikkeling. 



Tab. 2. Fagetum boreoatlanticum elymetosum Tx. (1934 n. n.) 1937. 

westliche Variante typische Variante ostliche Variante Hohen-Variante 

o 
a 
o 

Aufnahme 
Hohe ii. M 
Exposition 
Neigung . . . . 
Gestein 
Bodentiefe cm 
Baumhohe m 
Alter der Baumschicht, Jahr 
SchluBgrad der Baumschicht 
Deekungsgrad Krautschicht % 
Flache m2 

Charahter" und Verhandscharakterarten: 
Fagus silvatica L B 
Fagus silvatica L Str. u. K. 
Melica uniflora Retz 
Asperula odorata L 
Mercurialis perennis L 
Cephalanthera alba (Crantz) Simonkai . . . 
Neottia nidus avis (L.) Rich 
Sanicula europaea L 
Cardamine bulbifera (L.) Crantz 
Helleborine microphylla (Ehrh.) Sch. et Th. . 

Differentialarien: 
Elymus europaeus L 
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Tab. 5 Querceto - Carpinetum primuletosum veris (Klika 1928) TIL et Diemont 1937. 

I^eseiten Luvseiteii 

d o 
® 

Aufnahme Nr. 
Hdhe fiber NN 
Exposition . . 
Neigung . . . 
Gestein . . . . 
BodlnMefe cm. 
Wirtsehaftsform 
Alter, Oberachirm 
Baumhdhe, O b e r s c M r m . . . . 
Deokungagrad KmutecMcM % 
FEehe m1 

1 
240 
N 

3-5 • 

2 3 
— 150 

mm o 
8-10° 5° 

4 
160 
N 
2° 

5 
200 
N 

2-3° 

6 
120 
N 
3° 

7 
180 
NO 
3° 

{ 

jwt — mo co mo — mo 
45 — 20 30 20 40 60 

Mttel-Mittel»Mittel- Mttel- Hooh- Hooh- Mttel-
wald wald wald wald wald wald wald 

m 100 80 
17 26 — 
90 100 90 

200 300 200 200 300 
90 
200 

50 
15 
70 
300 

70 
19 
90 
200 

8 
190 
8 

1-2® 

35 
Hoeh-
wald 
70 

90 
200 

9 
200 
SW 
3-5° 

55 
Mittei 
wald 
80 
20 
90 
200 

10 
170 
W 

2-4° 
Loss 
50 

Hoeh-
wald 
100 
24 
100 
200 

11 
160 
SO 
511 

mo 

12 
140 
S 

5-10° 
Ldss 

Mittel-Mittel 
wald wald 
80 
19 
80 
200 

60 
15 
80 
200 

13 
120 
S 

3-5 • 
mo 
55 

•Mittel-
wald 
70 
18 
80 
200 

14 

S 
5-8° 

15 
230 
SW 
2-3° 
co 
45 

16 
120 
S 

1-2° 
mm 

Mttel- Mittel-Mittel-
wald wald wald 
— 60 

300 
100 
300 

100 
ii» 
90 
200 

Charaktemrtm: 
MP Carpinus betulus L B 

Carpinus betulus L. Str.+K 
Chr SteMaria holoetea L. 
Hs Ranunculus aurieomus L 
T Melampyrum nemorosum L. 
Ob Ranunculus ficaria L 
Hr Primula elatior (L.) Sebreber 
Ob Lathraoa squamaria L 
T Chae«>phyllui» temulum L 

Differmtialartm: 
Hs Lathyrus vernus (L.) Bernhatdi 
Hr Primula veris L. em. Hudson ssp. genuina 

(Pax.) Ludi 
He Daetylis Asohereoinana Graebner 
Ho Carex digitata L 
Ob Lilium martagon L 
Orb Anemone ranunouloides L 
Hr Viola Mrta L 

Verbandseharakierartm: 
Ho Braohypodium silvatioum (Hudson) Pal. . . 
Hs Geum urbanum L. 
HP Evonymus europaeus L 
Hs Campanula traehelium L 
Hs Galium silvatioum L. 
MP Acer pseudoplatanus L B 

Acer pseudoplatanus L. Str.+K 
Hr Potentilla sterilis (L.) Garoke 
Hs Aegopodium podagraria 
MP Praxinus excelsior L B 

Kaxinus excelsior L Str.+K 
MP Brunus avium L. B 

Prunus avium Str.+K 
Hs Agpropyron eaninum (L.) Pal 
Hs Staohys sEvaticus L 

Fagbn~¥erbamisehQrakterartm : 
Grh Meloa uniflora Retz 
MP Fagus silvatica L B 

Fagus silvatica L Str.+K 
Orb Mercurials perennis L 
Hs Aeperula odorata L 
Hs Sanioula europaea L 
Ho Elymus europaeus L 

Orinwtgmharakterartm: 
He Poa nemoralis L. 
Hr Anemone faepatiea L 
Hr Viola silvestris lam. em. Rchb 
Hs Pulmonaria officinalis L. var. immaculataOpiz 
Grb Anemone nemorosa L. 
Chr Lamium galeobdolon (L.) Crantz 
Hs Carex silvatica Hudson 
Hs Milium effusum L 
Gb Allium ursinum L 
Hs Phyteuma spicatum L 
Gb Arum maculatum L. 
Hs Scrophularia nodosa L 
MP Acer platanoides L 
Hs Ranunculus breyninus Cranti 
Hr Asarum europaeum L 
Grb Adoxa moschateUina L 
Grb Polygonatum multiflorum (L.) All 
NP Daphne mezereum L 
Hs Epilobium montanum L 
Gb Corydalis cava (Miller) Schw. et K 
Hs Myosotis silvatica (Ehrfa.) Hoffmann . . . 
T Moehringia trinervia (L.) Clairv 
Gb Helleborine latifolia (Hudson) Druce . . . 
Hs Cicerbita muralis (L.) Wallr 
Grb Paris quadrifoHa L 
Gb Leucojum vemum L. 
Gb Gagea lutea (L.) Ker-Gawler 

Beghiter: 
NP Corylus avellana L 
NP Cornus sanguinea L 
NP Crataegus spec 
MT Acer campestre L B 

Acer campestre L Str.+K 
Hs Vicia sepium L 
Hr Fragaria vesca L 
MP Quercus robur L B 

Quercus robur L Str.+K 
He Daetylis glomerate L. var. pendula Dum. . 
NP Lonicera xylosteum L 
Pso Hedera helix L 
NP Viburnum opulus L 
Ho Luzula pilosa (L.) Willd 
NP Rosa spec 
Ho Deschampsia oaespitosa (L.) Pal 
MP Quercus sessiliflora SaMsb. B 

Quercus sessiliflora SaMsb Str.+K 
Hr Ajuga reptans L. 
Grb Melica nutans L. • 
Hs Hypericum hirsutum L. 
Hr Pragaria vWdis Duchesne 
NP Sorbus aucuparia L 
NP Ligustrum vulgar© I^ 
Grh Polygonatum officinale AE 
Grb Majanthemum btfoMum (L.) P. W. Schmidt 
T ToriMs anthriscus (L.) GmeUn 
MP Betula pendula Roth B 

Betula pendula Roth Str. 
MP Sorbus torminalis (L.) Orante B 

Sorbus torminalis (h,) Crantz . . Str.+K 
Hs Chrysanthemum corymbosum L 
Pso Rubus spec. L. 
Grh Convallaria majalis L 
Chr Lysimachia nummukjia L 
T Lapsana communis L. 
He Carex muricata L 

o . 1 
3.2 
1 «m 

+ .1 

+ .1 
+ .2 

+ .1 

1 . a 

+ .1 

it • it 

+ .1 

+ .1 

+ .2 
1.2 

+ .1 
+ .1 

"T" • * 

+ .1 

3.2 3.4 
2.1 

1 *2t + *6t 

+ .1 

2.3 
+ .1 

3.4 + . 1 
+ .1 1.1 + . 1 
+ .2 1.2 1.2 

i!i +.i 

+ .1 1.1 + . 1 + . 1 1.2 1.1 + . 1 

+ .1 
+ .1 

3.2 

+ .1 
+ .1 
+ .2 
1.1 

+ »£* 

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

+ .1 

i . i 

+.i 

1 .2 
"T" * A 

+ .1 
+ .1 

1 

+ 
.1 
.1 
.1 
.1 
.1 

I •'•#!— 

• • • | K > 

+ . 
+ . 
+. 

1) 
1 
1 
1 
1 

1.1 

1.1 
+ .1 

2.2 

+ .1 

+ .1 

+ .2 
a- i 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

3. 
—'#"— 

*T" • 

«4-»» 

•»ni"i» 

1 
1 
1 
1 

4.4 
1.1 
1.2 

+ .1 

-•f- • x 

"y" • X 

+ .1 

4.4 

2.2 
+ .1 

2.2 
1.1 
1.1 

+ .1 

1.1 

1.1 
1.1 
1.2 

+ .1 

+-.1 

+ .1 
1.2 + . 1 
1.2 1.2 

+ . 1 + .2 

+ .1 

1.1 
4.5 

X * m 

§.5 
1.2 

+ .1 
+ .1 

4.4 

1.2 
1.1 

+ .1 

+ .1 + . 1 111 + . 1 + . 1 

+ .2 

1.1 1.1 + . 1 

+ .1 
X « £d 

+ .2 
+ .1 

+ .1 2.1 + . 1 + . 1 
+ .2 

1.2 

14 

+ .1 

1.2 
+ .1 
+ .1 

1.2 

3.4 

+ .2 

+ .2 
1.1 

+ .2 

+ .2 
+ .1 

+ .1 

+ .2 

1.2 
1.1 

+ .1 

—J**. X 

+ .1 

+ .2 
X . Ci 

1.1 
1.1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

1.2 
+ .1 

2.1 
1.1 

+ .1 

1.2 

1.1 
1.2 

+ .2 
it, it 

+ .2 
+ .2 
+ .2 

+ .1 

1.2 
2.3 

+ .1 
+ .1 
2.3 

+ • . X 

3.4 
1.2 
1.1 

+ .1 
2.2 
2.2 
1.2 

+ .2 
+ .1 

+ .1 
~f~ . X 

"T* • it 

1.2 
1.1 

+ .1 

2 • i 

1.2 
1.1 
1.1 

—J— . £t 

2.3 
1.2 

+ .2 
+ .1 
2.2 

+ .1 

+ .1 
+ .1 

1.1 

2.3 
<K * V 

o.2 
1.2 

1.2 
1.1 
2.1 

+ .1 
1.2 

+ .1 

+ .2 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

"X" •& 
A A 

+ .1 

X . m 

1.1 

+ •2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
2.2 
1.1 

+ .1 

+ .1 
(+.1) 

+ .1 
+ .1 

"T* . X 

+ .1 

"T* •« 
X 'it 

+ .1 

3.3 
1.1 
1.1 
1.2 

+ . i 
3.3 
1.1 
1.2 

+ .1 

3.4 
+ .1 

+ .1 
1.2 

+ .1 

1.2 
+ .1 
2.1 

+ .1 
+ .2 
2.2 

+ .1 
1.2 

+ .2 

+ .2 

+ .2 
1.1 

1.1 
1.2 
2.2 

2.3 
2.1 
i ,o 

+ .1 
1.2 
1.2 
1.2 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .2 

2.2 

1.2 
1.2 

1.1-2 

1.1 
+ .2 

+ .1 

+ . it 

1.2 
1.1 
1.1 

+ .1 
1.2 

+ .1 

+ .1 
+ .1 

2.3 
+ .1 

1.1 

1.2 
1.1 
1.1 

+ .1 
1.2 
2.2 

+ .2 

+ .1 

+ .2 

+ .2 
« •# •» 

+.i 

i*0 
1.1 
1.1 

+ .1 

+ .1 
+ .2 

1.2 

3.3 

1.2 
1.1 

+ .1 
+ .1 
2.2 
1.2 

+ .1 

+ .1 

+ . i 

(+.2) 

+ .2 
1.1 
1.1 
1.2 
it. it 

1.2 
+ .2 
+ .2 

+ .1 

+ •1 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

+ .2 

+ .1 

3.2 3.2 3.3 
it,i, \. i +. l 
1.2 1.1 + . 1 

+ .1 

+ .1 

1.2 
+ .1 
2.1 
1.2 

+ .1 

+ .2 
+ .2 
+ .1 

+ .1 

+ .2 
+ .1 

+ .2 

+ .1 

1.2 

+ .1 

l »it 

+ .1 

1.1 
1.1 
1.1 

+ .1 

2 
2 
+ 
1 
1 
+ 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 
1.1 

+ .1 
3.3 

+ .1 

+ .1 
+ .1 

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

+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 

X • it 

+ .l 
1.2 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
1.1 

it* it 

1.1 
+ .1 
1.1 
1.1 

+ .1 
2.2 

+ .1 
+ .1 
+ .2 

1.1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

"y" • X 

1.1 
+ .1 
+ .2 
+ .1 

it. i 

1.1 
1.1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
+ .2 
1.1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
1.1 

+ .2 
+ .1 
"y" . X 

+ .1 
+ .1 
+ •1 
+ .1 

"y* . X 

+ .1 

+ .2 

+ .1 
+ .1 

+ .1 
1.2 

+ »it 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

+.i 
~y* «it 

+ »i 
1.1 

3.3 
1.1 

+ .1 

+ .1 

~f~. i 
+ .1 
1.1 

+ .2 

+ .1 1.1 1.1 
2.1 + . 1 + . 1 + . 1 

+ .1 + . 1 " 
+ .1 + . 1 + . 1 
+ .1 + . 1 (+.1) 

~t~. x +*. l 

+ .1 
+ .2' 

2.1 

3.4 + . 2 3.3 
+ .1 + . 1 + . 1 

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

1.2 

+ .1 

2.2 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

2.3 
1.1 
1.1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 
1.1 
+ .1 

1.1 
+ .1 
+ .2 
+ .1 
2.2 

+ .1 

1.2 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 
2.2 1.1 

1.1 

1.2 
-y" »it 

+ .2 
+ .1 
1.2 

+ .2 

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

+ *m 
"y- . £t 

+ .1 

+ .1 

+ .2 + .1 
+ .2 

1.1 

1.2 3.3 
+ .1 1.1 
+ .1 + . 1 

+ .1 
+ .1 
i. i 

+ .1 
+ .2 
+ .1 
1.1° 

1.2 

+ .1 

2.2 
+ .1 
1.2 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 

2.1 
+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 
2.2 
4.3 
1.2 
(+) 
+ .1 
+ .1 

+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .2 + . 2 

+ .1 

3.3 
1.2 

+ .1 

3.3 

2.2 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 

2.1 

+ .1 

+ .1 

4.4 
1.1 
1.1 

5.5 
1.1 

+ .1 

1.2 
1.2 
1.2 

\»it it* it 

2.2 +.2 
+ .1 + . 1 

1.1 + . 1 
+ .1 + . 1 
1.2 1.1 

1.1 + . 1 
+ .1 

+ .1 + . 1 

1.2 1.2 
+ .1 

+ .1 + . 1 
+ .1 

+ .1 
"J" . X "y" • X 

+ .1 
+ .1 
1.1 

+ .1 

+ .1 
+ •1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 
2.1 

+ .1 

O »it 

1.2 

+ .1 
+ 1 

1.1 
+ .1 

+ .2 
+ .2 
1.2 

+ .1 
+ .2 

1.1 
1.2 

+ .1 
+ .1 
1.2 

1.2 
+ .1 

+ .1 
1.1 + . 1 

+ .2 (+.2) 
1.2 

+ .2 
+ .1 
+ .2 

+ .1 
+ .1 

+ .1 + . 1 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 + .1 + .1 
+ .1 + . 1 

+ .1 
+ .1 + . 1 

+ 1 

+ .1 + . 1 

+ .2 

1.1 

+ .1 
+ .2 + . 2 

la 
S3 

s 
to 

m 

100 

100 
44 
31 
25 
25 
13 
13 

04 



Tab. 8. Querceto-Lithospermetum (Br.-Bl. 1929) Tx. 1931. 

Aufnahmc 
Hohc ii. M 
Exposition 
Neigtmg 
Gestcin 
Bodentiefe cm 
Baumhohe m 
Deckungsgrad Krautschieht % 
Flache m2 

1 
305 
S 

20° 
CO 

15 
9 
95 
300 

2 
285 
SW 

CO 

25 
6-10 
80 
200 

3 
200 
SW 
15° 
so 
— 

12 
90 

200 

4 
220 
S 

10° 
mo 
35 
5-8 
95 

200 

5 
210 
S 

15° 
CO 

30 
10 
70 

200 

6 
160 
S 

20° 
CO 
— 

8 
90 
200 

Tab. 9. Bestande des Querceto-LIthospermetum ohne und mit 
Buche in der Baumschicht. 

Lokale Charakterarten: 
Sorbus torminalis (L.) Craniz . . . . 13 

. Str.-f K 
Primula verin L. em. Hudson ssp. 

suaveolens 
Lit-hospermum purpureo-coeruleum L. . 
Chrysanthemum corymbosum L. . . . 
Campanula persieifolia L 
Polygonum dumetorum L 
Lathyrus niger (L.) Bernb 
Bupleururn longifolium L 
Bupleurum falcatum L 

Verhands- undOrdnungseharakterarten: 
Inula conyza DC 
Ligustrum vulgare L 
Polygonatum officinale All 
Veronica teucrium L 
Viola mirabilis L 

Obergreifende Fagion~Verb<mds-
charakterarten: 

Melica uniflora Retz 
Fagus silvatica L B 
Mercurialis perennis L 
Elymus europaeus L 
Cephalanthera alba 

Obergreifende Fraxino~Carpmwn~Ver-
bandscharakterarten: 

Campanula trachelium L 
Fraxinus excelsior L B 
Fraxinus excelsior L Str.-f K 
Brachypodium siivaticum (Hudson) Pal. 
Stellaria holostea L 
Galium siivaticum L. 
Carpinus betulus L B 
Carpinus betulus L Str.-f K 
Geum urbanum L 
Acer pseudoplatanus L Str. 
Meiampyrum nemorosum L 
Evonymus europaeus L 
Agropyron caninum (L.) Pal 

Begleiter einschliefilich Fagetalia~ 
Ordntmgscharakterarten* : 

Quercus sessiliflora Salisb B 
Rosa L. spec 
Viola hirta L 
Fragaria viridis Duchesne 
Acer campestre L 
Corylus avellana L 
Cornus sanguinea L. 
Dactylis Aschersoniana Graebner . . 
Silene nutans L 
Vincetoxicum officinale Moench . . . 
Arabis hirsuta (L.) Scop 
Crataegus monogyna Jacq 
Viola silvestris Lam. em. Rchb.*. . . 
Satureia vulgaris (L.) Fritsch . . . . 
Hypericum hirsutum L 
Carex montana L 
Lathyrus vemus (L.) Bemh. * . . . . 
Pyrus malus L 
Lonicera xylosteum L 
Rhamnus cathartica L 
Alliaria officinalis Andrz. * 
Carex digitata L. * 
Anemone hepatica L. * 
Solidago virga aurea L 
Euphorbia eyparissias L 
Thlaspi perforatum L 
Daetylis glomerata L. ssp 
Convallaria majalls L 
Crataegus oxyacantha L 
Campanula rapuneuloides L 
Poa nemoralis L. * 
Geranium robertianum L. 
Ulmus eampestris L. em. Hudson . . 
Prunus spinosa L 
Festuea heterophylla Lam 
Melica nutans L 
Stachys officinalis (L.) Tmr 

1.1 H-) ( + . 1 ) 1.1 - h . l + . 2 
- f . l 1.1 - f . l 

1.1 
4.4 
1.1 

- f . l 
+ .1 
+ .1 
1.3 

1.1 
9 !] 

+ .1 

3.3 
+ .1 
2.1 

1.1 
2.2 
1.1 

l . f i 
(+) 
+ .1 
- f . l 

1.1 
2.% 

+ .1 

1.2 
+ .1 

- f . l 
3.4 

- f . l 
+ .1 
+ .1 

- f . l 
2.2 

-f .2 

1.2 
4.4 
1.1 

1.1 

1.1 

- f . l 

1.2 
- f . l 

1.1 

1.1 

- f . l 

-f .2 

+ .2 

-h.l 

1.1 

Z. i 
- f . l 
-f .2 

1.1 
3.3 

- f . l 

1.1 

- f . l 

it . it 

1.1 

.1 
- f . l 

- f . l 
- f . l 

1.2 
1.1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 

1.2 
+ .2 

- f . l 

+ .2 

1.1 

+ .1 

1.2 

+ .1 
it • i 

- j - • A 

-p. i 

+ .1 

+ .1 
t5 . o 

+ .1 
-f .1 

+ .1 

-f .2 
- f . l 

-f.l 

2.3 
1.1 
1.2 
2.2 

+ .1 
+ .1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 

+ .1 
3.3 

- f . l 
- f . l 
- f . l 

- f . l 
1.1 

2.3 
- f . l 
-f .2 
- f . l 
- f . l 
+ .1 
+ .1 
1.2 

\ • c* 

1.2 
-f .2 

2.1 
- f . l 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
2.3 
it. 2 

2.1 
- f . l 

i-t . Ct 

+ .1 
1.1 

- f . l 
-f .2 
+ .1 
1.1 

1.1 
- f . l 
+ .2 
+ .1 
+ .1 
-f .1 
-f .1 
1.1 

- f . l 

+ .2 

1.2 

if 2* 

+ .1 
2,. i 
2.3 
1.1 
1.1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 
1.1 

-f .2 

1.1 

1.1 

-f .1 
1.2 

- f . l 
- f . l 
- f . l 
1.2 
1.1 
1.2 
2.3 
2.2 

+ .1 
(+) 
- f . l 
- f . l 
(+) 
+ .1 
~f • i 
- f . l 
- f . l 
+ .1 

-f .2 

- f . l 

1.2 

+ .1 

+ .1 
- f . l 
+ .1 
1.2 
1.2 

a- 1 
2.2 
JL • JL 

-f .2 
1.1 

+ .1 

1.2 
1.1 

- f . l 
-f .1 

-f .1 

-f .1 
- f . l 
+ .1 
3.2 

-f. 1 

+ .2 
- f . l 

5.5 
—j— . i 

+ .1 
+ .2 

A • it 
-j— . 1 

1.2 
it. i» 

+ .1 

- f . l 

- f . l 
- f . l 

3 . tf 

- f . l 

4- 1 

Aufnahme 
Hohe ii. NN 
Exposition 
Neigung 
Alter der Buche 
Deckungsgrad Krautschieht 
Flache m2 

Quercion pubescentis~sessiliflorae: 
Primula veris 
Campanula persieifolia 
Sorbus torminalis 
Chrvsanthemum corvmbosum . . . . 
Ligustrum vulgare 
Lithospermum purpureo-coeruleum . . 
Bupleurum falcatum 
Lathyrus niger 

Fagion: 
Mercurialis perennis 
Fagus silvatica B 
Fagus silvatica Str.-f K 
Melica uniflora 
Asperula odorata 
Elymus europaeus 
Cephalanthera alba 
Neottia nidus avis 

Fagetalia: 
Carex digitata 
Brachypodium siivaticum 
Viola silvestris 
Anemone nemorosa 
Galium siivaticum 
Lathyrus vernus 
Poa nemoralis 
Daphne mezereum 
Fraxinus excelsior B 
Fraxinus excelsior Str.-f K 
Campanula trachelium 
Cicerbita muralis 
Carpinus betulus 
Arum maeulatum 
Lilium martagon 
Evonymus europaeus' '.' . . 
Anemone ranunculoides 
Carex silvatica 
Actaea spicata 
Acer pseudoplatanus . . . . Str .-fK 
Phyteuma spicatum 

Begleiter : 
Dactylis glomerata 
Dactylis Aschersoniana 
Acer campestre 
Crataegus spec 
Hypnum cupressiforme 
Hedera helix 
Deschampsia flexuosa 
Quercus sessiliflora B 
Rosa spec. . . . * 
Corylus avellana 
Fragaria viridis 
Lonicera xylosteum 
Viola hirta 
Carex montana 
Ajuga reptans 
Milium hornum 
Hieracium murorum 
Convallaria majalis 
Rubus spec 
Euphorbia eyparissias 
Ulmus spec B 
Ulmus spec S t r . +K 
Vincetoxicum officinale . 
Quercus robur B 
Eurhynchium Stokesii 
Anemone hepatica 
Galeopsis tetrahit 
Carex muricata 
Helleborine atropurpurea 
Vicia sepium 
Hypericum hirsutum 
Dicranum scoparium 

I 
200 
S 

20° 
— 

100 
100 

1.1 
- f . l 
- f . l 
- f . l 
2.3 
4.4 

+ .1 

- f . l 
2.3 

- f . l 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
1.2 

it . i 

+ .1 
1.1 

2.3 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
""j— • it 

- f . l 

1.2 
+ .2 

II 
180 
S 

15° 
— 

70 
100 

2.1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 

+ .2 
1.2 

- f . l 
1.1 

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

+ .1 
- f . l 
+ .1 

-f .2 
1.1 
1.1 
1.1 

-f .2 
+ .1 

4.5 
- f . l 
- f . l 

+ .2 
+ .1 
+ .2 

1.1 
+ .2 
-f— . A 

III 
300 
S 

15° 
— 

60 
100 

-f .2 
- f . l 
- f . l 

2.3 

- f . l 

+ .2 

1.2 
+ .2 

+ .2 
+ .2 

1.2 

2.2 
- f . l 
- f . l 

it»i 

+ .1 

-. 

+ .1 
+ .1 
1.2 

1.1 
+ .1 

+ .2 
1.2 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

1 
200 
S 

20° 
60 
30 
100 

1.1 

1.2 
5.5 

+ -2 

- f . l 

-f .2 
1.2 

- f . l 

- f . l 
- f . l 
+ .2 

1.2 
1.1 

- f . l 
1.2 

+ .2 

+ .1 
- j - » i 

2 
180 
S 

15° 
— 

40 
100 

2.1 

+ .1° 

2.2 
5.5 

1.2 
1.1 

+ .1 

1.1 
1.2 

+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 
+ -2 
+ .1 

+ .1 

- f . l 

1.2 
1.1 

+ .1 
+ .2 

- f . l 
-f .2 

+ .1 
+ .2 

3 
300 
S 

15° 
70 
70 
100 

+ .2 

i 

1.2 
5.5 

+ .1 
3.3 

+ .2 
- f . l 
- f . l 
+ .1 

+ .1 
+ .2 
+ .1 
-f .2 

- f . l 

- f . l 
+ .1 
- f . l 

+ .1 
+ .1 
- f . l 

-f .2 

+ .1 
-f-. it 

- f . l 

-f. 1 
+ .2 
+ .1 
+ .1 



Tab. 16. Fagetum boreoatlanticum allietosum ursini Tx. (1934 n. n.) 1937. 

Flachgriindige Ausbildungsform der 
w Variante 

B. 

Flachgrundige Ausbildungsform der 
6 Variante 

C. 

Tiefgriindige Ausbildungsform der 6 Variante 

D. 
Uebergange der 

6 Var. zum Fag. 
elymetosum 

E. 

Asperula-Fazies 

Aufnabme Nr 
Hohe ii. M. (m) 
Exposition 
Neigung 
Gestein 
Bodentiefe cm 
Baumhohe (m) 
Alter der Baumsehicht (Jahr) 
SchluBgrad der Baumsehicht . 
Deckungsgrad Krautschicht % 
Aufnahmeflache m2 

1 
240 
N 

15° 
CO 
25 
8 
25 
1.0 
100 
200 

2 
180 
N 

25° 
CO 

. SO 
23 
80 
0.9 
100 
200 

3 
260 
O 

30° 
CO 
25 
15 
70 

0.9 
95 

200 

4 
220 
NO 
25° 
CO 

25 
22 
80 
0.9 
80 
100 

5 
230 
SO 
15° 
CO 

25 
12 
50 
1.0 
90 
200 

6 
250 
NW 
20° 
CO 

6 
30 
1.0 
90 
200 

7 
£d&\3 

NO 
20° 
CO 

30 
15 

1.0 
90 
200 

8 
290 
NO 
20° 
\wx 
25 
25 

0.9 

200 

9 
340 
O 

20° 

35 
17 
60 
1.0 
80 
200 

10 
270 
N 

25° 
jw2 
25 
23 
70 
1.0 
100 

11 
250 
O 

15° 
mo 

100 
200 

12 
250 
O 

15° 
jwt 
30 
22 
60 
1.0 
95 

200 

13 
320 
O 

15° 
Wx 
25 
20 
70 
1.0 
100 
200 

14 
280 
NO 
5° 

jwx 

50 
15 
80 

0.8 
u%) 

300 

15 
300 
NO 
3° 
CO 

20 

0.9 
100 

16 
290 
SO 
10° 

20 
60 
0.9 
70 

200 

17 
310 
NO 
3° 

24 
115 
1.0 
90 

100 

18 
290 
ONO 
10° 
jw2 

25 
100 
0.9 
90 

200 

19 
320 
NW 
10° 
jw2 
45 
20 
60 
1.0 
90 

200 

20 

NO 
40 

45 
20 

100 
200 

21 
230 
N 
50 
jwx 
40 
26 
120 
0.8 
90 

200 

22 
270 
NW 
3° 
jwx 

27 
80 
1.0 

200 

23 
290 
oso 
3° 

jwa 

40 
24 
80 
1.0 
90 

200 

24 
360 
O 

15° 
CO 
— 

20 
— 

0.9 
— 

100 

25 
280 
N 

25° 
CO 

20 

26 

W 
30° 
— 

— 

25 
60 
1.0 
90 

100 

27 
240 
NW 
5° 
CO 
40 
23 
100 
0.9 
100 
100 

28 
230 
N 
5° 
CO 

50 

1.0 
100 
200 

29 
190 
O 

15° 
mo 

26 
120 
0.9 
95 

200 

30 
210 
N 
3° 
CO 

45 
20 
100 
1.0 

200 

31 
170 
NO 
10° 
CO 

25 
80 
0.9 
80 
200 

-2 
% 

ci 
H 
u 

C 
o 
N 

0 a 

O 

o 

Charakter~ und Verbandscharakterartm : 
Fagus silvatica L B. 
Fagus silvatica L Str.-f Kr. 
Mercuriaiis perennis L 
Asperula odorata L 
Melica uniflora Retz 
Sanicula europaea L 
Neottia nidus avis (L.) Rich 

Differmtialarten: 
* Arum maeulatum L 
* Allium ursinum L 
* Corydalis cava (Miller) Schw. et K. . . . 
* Anemone rammculoides L 
f Ranunculus ficaria L 
* Leueoium vernum L 

Differmtialarten der dstliehen Variante : 
'' Acer pseudoplatanus L B. 
"Acer pseudoplatanus L Str.-fK. 
* Poa nemoraMs L 
0 Eiymus europaeus L 
f Braehypodium silvaticum (Hudson) Pal. . 

Differmtialarten des Fagetum elymetosum : 
Vicia senium L 
S y ^ o m e r a t e L. var. pendula Dor.! . 
Crataegus spec. L 
* Lathyros vernus (L.) Bemh 
Deschampsia caespitosa (L.) Pal 

Fra%im£arpinwn~Verbmid$charakteTartm: 
Fraxinus excelsior L B. 
Fraxinus excelsior L Str.-fK. 
Stachys silvaticus L. 
Catharinaea undulata (L.) W. et M 
Campanula teachelium L. 
SteMaria holostea L 
Primula ©latior (L.) Schreber 
Impatiens noH ianger© L 
u c u m -u rDnuum JLu~ . . . . . . . . 
Eurhynchium striatum (Schreb.) Sebpr. . . 
Chaefopbylum temulum L 
Festaim pgantea (L.) Vill 
Carex remots L. 
Ranunculus aurioomus L 
Veronica montana L 
Gupiiuis betulus L. 
irrunus avium AJ 
Aegopodium podagraria L 

Ordnungscharakterarten: 
Lamium galeobdolon (L.) Crantz 
Viola silvestris Lam. em. R c h b . . . . . . . 
Milium effusum L 
Anemone nemorosa L 
Polygonatum mulMflorum (L.) All 
Carex sllvaMca Hudson 
Ciie&ea tateMana L. . . 
Serophmlaria' nodosa L. 
Aetaea spicata L. 
Cieerbita muralis (L.) WaEr. . . . . . . . 
Moehringia trinervia (L.) CMrv 
Epilobium montanum L. 
AMaria officinal! Andrz 
Gagea lutea (L.) Ker-Gawiejr 
Daphne mwreum L 
Adoxa mosehatellina L. 
Asaram europaeum L. 
Aeonitum lycoctonum L 
Paris quadrifolia L. 
Pulmonaria officinalis I* var. immaoulata Opiz 
Ranunculus lanuginosus L. 
HeUeboros vMdis L. 
Rosa arvensis Hudson 
Hetteborin© latifolia (Hudson) Brae© . 
Corydais interaiedia (Ehrk) Gaudin . . . 

Begleiter: 
Oxalk aoetosella L 
Dfyoptetis fiMx mas (L.) Schott 
Athyrium filx femina (L.) Roth 
Getamum robertianum L 
Urtiea dioeea L 
Eorhynohium Stokesii (Turn.) Br. ©ur. . . 
Sambucus nipa L. 
Gleehoma hederaeeum L. 
Senecio Fuohsii Gmelm + nemofenais L.. . 
Ckrex muiieata L. 
"BMem helx L. 
Saaibueus meemosa L 
d^w»p to ium alteraMo'ium L. 
Rubus spec. L. 
I ^ o p ^ M Mimaeana C. C&&^n«n . . . . 
Anemone hepatica L. 
Rubus eaesius L. 
Wmmm hoatomm L. 

5.5 

5.5 
+ .1 

1.2 
1.1 

+ •3 

+ .1 
+ .1 

1.1 

+ .1 

+ .1 
T" *2 

+ .2 

5.5 
+ .1 
5.5 

-J- .2 

5.5 
1.1 

—J— . £g 

+ .2 

5.5 
+ .1 

£1 . Li 

1.2 

5.5 

+ .2 
2.2 

5.5 

2.2 
+ .2 

1.2 + . 1 

+ .1 
1.1 

+ .1 
4.5 
1.2 

+ .1 

+ .1 
4.4 

+ .1 
1.1 
4.4 

1.2 

4 . | 

-f- .1 + .1 

- j - .1 

-f- .2 

(+.1) 

"f* »1 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
1.2 

1.1 1.1 + .1 

+ .1 

+ 1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

1.1 
-f-.l 
+ .1 
+ .2 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

1.2 + . 1 

+ .1 
+ .1 

-f~ . 1 

+ 0 

• sugldoh Verbandscharakterarten. 
f ,, Fraxino-Carpinion-Verbandscharakterarten. 
• „ Ordnungscharakterarten. 

5.5 
1.1 

+ .2 
+ .1 

1.1 

5.5 

"t* • 1 

+ .1 + . 1 + . 1 1.1 
+ .1 + . 1 

+ .2 

-f-. 1 

+ .1 

~T~ . 1 

+ .1 
-f~ .1 
+ .1 

+ .1 

4-.1 

+ .1 

~f*~ • 1 
- p • 1 

+ .2 

+ .1° 
-f* • 1 

~~j~ • A 

"T~ • A 

+ .1 

+ •1 

~T* • * 

+ .1 
+ .1 
"*T* ^ Ĵ  

~f~ . A 

-f- .1 
A . A 

~f~ . A 

+ .1 
"i* . A 

+ .1 

~t~ • A 

1 €% 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

1.2 
+ .1 
~f" • A 

1 1 

"T" • *» 

+ .1 

+ .2 

~f" *£ 

5.5 
+ .1 
4.5 
2.2 

+ . 1 

+ . 1 

+ . 1 
+ . 1 

+.2 

+ . 1 

1.1 
—1*. A 

+ 9 * m 

~{~ . 2 
+ .2 

+ .1 

+ .1 

"y* A 

5.5 5.5 

5.5 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

+ .2 

-f* .1 

+ .1 

1.1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 

*f~. A 

1.2 
-f- .1 

+ .1 
+ .1 

-f* .1 

1.2 
+ .2 

5.5 
1.1 

2.2 

+ .2 

1.1 
" j ~ • A 

+ .1 
4.4 

+ . 1 

+ .1 + . 1 

"X* • A ~f~ . A 

+ .1 
+ .2 

+ .1 

~f~ • A ~j" • 1 

+ .1 
1.2 

1.2 

+ .1 
~ j " . A 

- j - . A 

+ .1 

-f- .1 

+ .1 
-f-. 1 

~y~ . A t 

5.5 
+ .1 
+ .2 
1.2 

1.1 
§.5 
1.1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 

+ .1 

-f- .1 
+ .1 

~t~. A 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 

5.5 

+ .2 

+ .1 
1.2 

+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 

1.2 + . 2 

md • m$ 

+ .1 

+ .1 

^ if it 

+ .1 

1.2 -f- .2 

-\- . 1 

5.5 
+ .1 
3.4 
1.3 

+ .2 
+ .1 

+ .1 
it* it 
1.2 
1.1 

+ .2 

+ .2 

+ .1 

+ .1 
+ .1 
+ .2 

+ 1 

~f*~ . A 

+ .1 

1.1 

—j- . £, 

5.5 

3.3 
1.2 
2.2 

+ .1 
3.3 

+ .1 
+ .2 

5.5 

3.2 
2.3 

+ .2 

5.5 
+ .1 
2.3 
it* i 
1.3 

+ .2 

+ .2 + . 1 
2.2 

+ . 1 
+ . 1 

+ . 1 
2.2 
2.2 

+ .1 

+ .1 
3.3 

+ .1 
+ .2 
+ .1 

+ .1 + . 1 
+ .1 1.1 
+ .2 + . 2 
+ .2 +.2 

+ .1 

-f*. 1 

"T" • 2 "f- . 1 
*7~ »2 

-J- . i, 

+ .2 2.2 
"T . 1 
+ .1 

1.1 + .1 
1.1 

+ .1 
+ .2 
"T" • A 

1.1 

+ .1 
+ .1 

"f** . A 

+ .2 
"t* • A 

T * »A 

~f~ • A 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

~f" .2 
+ .1 

-f-.l 

+ . 1 

+ . 1 
+ . 1 

+ . 2 
+ . 1 

+ . 1 
+ . 1 

-f-«1 
+ .2 
~r *2 
+ .2 
i~ • A 

~f~ .2 

1.2 
—|— . A 

+ .1 
+ .1 

+ .1 

+ 9 

+ .2 

~t~ • 2 

r" • 2 
~f~ • A 
+ .1 

+ i . J. 

1*2 
+ .1 

+ .1 

+ .1 "T* • A 

4.5 
1.1 
2.3 
2 . 0 

1.2 
3.2 
2 . 2 

+ .1 
A. 2 

+ .2 

+ .1 
+ .1 
+ .1 

1.1 
+ .1 
+ .2 

"T~ . 2 
+ .2 
1.1 

+.1 
+ .1 
+ .2 
1.2 

+ .2 

-y- . 1 

+ .1 
+ .1 
+ •2 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

2.1 
+ .1 

(+.1) 

1.1 
+ .1 
+ .1 

"f~. 2 
~T~ « 2 
+ .1 

+ .1 

1.1 
+ .1 
-p. z 
+ .2 
+ .1 
™*F"" f jf^A 

+.1 
+.1 
~T~ « 2 
+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
~r •! 
"y" . A 

2.1 

r" • A 
1.1 

+ .1 

+.1 

+ . 1 

2 . 2 
+ .1 
1.1 

"f~ • 1 

1.2 + . 2 

"f* «2 

4.4 
+ .1 

+ 4 

+ .1 

+ .1 
3.2 

+ 4 
+ .1 
-f* »2 
~t~ .A 

+ .1 

2.1 
+ .1 

+ .2 

~t~ • 1 

"T* • A 

+ .1 

-f-.l 
- f . l 

+ .2 

5.5 
2.2 
2.3 
1.3 

+ .2 

5.5 
+ .1 
1.2 
1.2 

+ .2 
1.2 

+ .1 
2.1 

1.2 

+ .1 
2.2 

+ .1 
+ .2 

+ .1 
+ .2 

+ .1 
+ •2 
+ .1 
1.2 

+ .1 
(+.2) 

+ .1 
1.2 

"f~. 2 

1.2 
+ 0 

+ 0 **6 

+ .1 
1.1 

+ .1 

1.2 

+ .1 

+ .1 

2.2 
"y" • A 

+ .2 
it* i, 

+ .2 
2.2 

+ .1 

+ . 1 
+ •1 

it* it 

1.1 

1.2 

1.1 
2 • 2 

~T~. A 

1.1 + . 1 
-f-.l + . 1 

-f- *2 

~f~ . A 

5.5 

+ .1 
1.2 

+ .2 
+ .1 

+ .1 
2.3 
3.4 

+ .2 
1.2 
1.1 

+ .2 
+ .2 

+ .1 

+ .2 

+ .1 

+ .2 
I . Ct 

+ .1 
-f* »1 
+ .2 

+ .1 
+ .2 

A « m 

1.2 

+ .2 2.2 2.3 + . 1 

+ .1 
+ .1 
-f* *2 

1*2 
+ .1 + . 1 

~t~ • A 

5.5 
+ .1 
+ .2 
2.3 
it»0 

+ . 1 

+ .1 
2.2 

+ .1 
+ .1 

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

+ .1 
+ .2 

+ .1 
+ .2 

2.3 
+ .1 
+ .2 
+ .2 
+ .1 
+ .1 

A . 2 

+ .1 

1.1 

+ .1 

5.4 
+ .1 
3.3 

+ .2 
3.4 

+ . 2 
+ . 1 
2.3 

+ . 1 

+ . 1 1.2 

+ . 2 
+ . 1 
+ . 2 

+ . 1 
+ . 2 
+ •1 
+ . 1 

+ •1 

+ . 1 + . 1 
J. . £g -y- J, 

+ .1 

+ .1 

+ .2 
1.1 

1.1 
+ .2 

+ .2 
+ .1 
+ .2 

5.5 
+ .1 
+ .1 
1.3 
4.5 

2.2 
a, .0 

+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 
1.2 

1.1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 

+ .2 

+ .1 + . 1 

+ .2 
+ .1 
+ .1 
1.2 

+ .1 

-f- .1 

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

+ .1 

+ .2 

+ .1 + .1 -f-2 

5.5 5.5 
+ .1 + . 1 
+ .2 + . 2 
5.5 5.5 

( + . 2 ) + . 2 

5.5 
1.1 

4.5 

+ .2 

5.5 
1.1 

+ .1 
5.5 

+ .2 

+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
1.1 

+ .2 

-|_ #g 

1.2 
+ . 1 ' 

1.2 
+ .2 
+ .2 
+ .1 
+ .1 

+ .1 

2.2 

+ .2 

+ .2 
1.1 

+ .2 

+ .2 

+ .1 
~ j ~ . A 

—y- . A 

~y~ . JL 

1.2 
+ . 1 
+ . 1 
+ • 1 
"T" «2 

+ .2 
-f- •! 

+ .1 1.1 

+ .2 

+ .1 
+ .1 
+ .2 

+ .1 

1.2 
+ .2 
+ .1 

2.2 
2.2 

+ .1 

+ .1 
1.1 

+ .1 

"4" • 1 

-f- .2 

1.2 
+ .1 
+ .2 
1.1 

+ .1 
1.2 

+ .2 

2.1 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
"f-. 2 

-f* .2 
-f .2 
+ .2 

5.5 
+ .1 
1.1 
3*3 

- f . l + . 1 + . 1 + . 1 + . 1 

+ .1 + . 1 

+ .1 
1.1 + . 1 

+ .2 1.2 

1.1 
+ .1 
+ .1 

1.1 

+ .1 + . 1 

+ .1 
1.2 

+ .1 

- j - .2 
+ .1 

*•"#"— % j£i 0 

- j - . 1 

+ .2 

100 

100 
96 
50 
15 
4 

100 
81 
81 
73 
46 
39 

50 

42 
35 
27 

31 
23 
15 
12 
4 

69 

39 
31 
23 
23 
23 
15 
15 
4 

12 
12 
12 
12 
4 
4 
4 

o9 
62 
58 
62 
54 
46 
39 
23 
35 
23 
19 
io 
23 
i,o 
19 
15 
12 
12 
12 

4 
4 
4 
4 
4 

65 
62 
54 
54 
42 
27 
19 
23 
io 
19 
12 
15 
15 

12 
12 
8 



Tab. 28. Atropetum belladonnae (Br.-Bl. 1930) Tx. 1931. 

Aufnahme-Nr 
Exposition 
Neigung 
Zugehorige Waldgesellschaftx) 
Deckungsgrad % 
Aufnahmeflache m 2 

1 
0 

15° 
F.a. 
80 
50 

9 

N 
25° 
F.a. 
80 
200 

3 
NW 
2° 

F.a. 
60 
100 

4 
S 
8° 

F.a. 
70 

-200 

5 
SW 
10° 
F.e. 
90 

100 

Atropetum typicum (Br.-Bl. 1930) Tx. 1931 
6 7 8 9 10 
— N NO NW — 
— 20° 15° 20° — 
— F .a . F . a . F .a . F .e . 
— 95 90 100 — 

200 100 100 100 100 100 — 

11 
s 

F.e . 
90 
50 

12 
SO 
12° 

F .a . 
100 
100 

13 
SW 

F .e . 

100 

Atropetum calamagrostidetosum epigeios Diemont 
et Tx. 1937 

14 

100 

15 
NO 
15° 
F . a . 
90 
50 

Character arten: 
Atropa belladonna L 
Arctium nemorosum Lej. et Court 
Hypericum hirsutum L 
Bromus ramosus Lange ssp. Benekeni (Lange) Sch. et. K. 
Stachys alpinus L 
Verbaseum thapsus L 
Verbascum thapsiforme L 

Differentialarten des Atropetum typicum: 
Milium effusum L 
Campanula trachelium L 
Carex muricata L 

Differentialarten desAtropetum calamagrostidetosum: 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 
Eupatorium cannabinum L 
Brachypodium silvaticum (Hudson) Pal 
Deschampsia caespitosa (L.) Pal 
Rumex sanguineus L 

+ .1 
+ .1 

Verbandscharaktc rarten: 
Fragaria vesca L 
Rubus idaeus L 
Epilobium angustifolium L 
Senecio Fuchsii Gmelin et S. nemorensis L 
Sambucus nigra L 
Torilis anthriscus (L.) Gmelin 
Cirsium lanceoiatum (L.) Hill. var. silvaticum Tausch 
Senecio silvaticus L 
Gnaphalium silvaticum L 
Sambucus racemosus L 

Ordnungscharakterarten (Chenopodietalia 
Medioeuropaea): 

Urtica dioeca L 
Sonchus oleraceus L. em. Gouan 
Aethusa cynapium L 
Linaria vulgaris Miller 
Tanacetum vulgare L 

Klassmcharakterarten (Rudereto~Secalinetales): 
Cirsium arvense (L.) Scop 
Stellaria media (L.) Vill 
Plantago major L 
Galium aparine L 

Begleiter: 
Geranium robertianum L. . 
Rubus spec. L 
Veronica officinalis L . . . . 
Dactylis glomerata L. . . . 
Taraxacum officinale Weber 
Ranunculus repens L. . . . 
Galeopsis tetrabit L. . . . 
Glechoma hederaceum L. . 
Lapsana communis L . . . . 
Agrostis capillaris L. . . . 
Hypericum perforatum L. . 
Tussilago farfara L 
Carex diversicolor Crantz . 
Inula squarrosa (L.) Bernh. 
Hypericum humifusum L. . 
Juncus effusus L.. . . . . 
Galium mollugo L 
Vicia sepium L 

- f . l 
+ .1 

Waldreliktz • 
Viola silvestris Lam. em. Rchb.. 
Epilobium montanum L. . . . 
Lamium galeobdolon (L.) Crantz 
Poa nemoralis L 
Carex silvatica Hudson . . . . 
Cicerbita muralis (L.) Wallr.. . 
Stachys silvaticus L 
Athyrium filix femina (L.) Roth 
Circaea lutetiana L 
Hedera helix L 
Oxalis acetosella L 
Scrophularia nodosa L 
Dryopteris filix mas (L.) Schott 
Mercurialis perennis L 
Asperala odorata L 
Festuca eigantea (L.) Vill.. . . 
Impatient noli tangere L. . . . 
Luzula pilosa (L.) Willd. . . . 
MeHca uniflora Retz 
Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm. 
Geum urbanum L 
Arum maculatum L 
AMaria officinalis Andrz. . . . 
Convallaria m&jalis L 
Catharinaea undulata W. et M. . 

+ .1 

Waldpiomere: 
Fagus silvatica L 2.2 
Clematis vitalba h 
Crataegus spec. L 
Fraxinus excelsior L 
Quercus robur L 
Salix caprea L -f .3 
Sorbus aucuparia L 
Rosa spec. L. 

J) F.e. = Fagetum elymetosum. F . a . = Fagetum allietosmn. 

+ .1 + .1 + . 1 1.1 + . 1 1.2 + . 1 3.3 - f . l 
+ .1 + . 1 4.5 5.5 - f . l + . 2 + . 2 1.1 

1.2 + . 2 - f . l 

- f . l 

+ .2 

2.3 - f . l + . 2 - f . l 
- f . l - f . l - f . l + . 1 - f . l 

+ .1 + . 2 - f . l 

+ .1 
- f . l 
1.2 

- f . l 

1.2 1.1 
X . it it • O 

"f . l 
1.1 

"f . l 

- f . l 

+ .1 

- f . l 

1.1 

1.2 
- f . l 
- f . l 

- f . l 

2.2 
2.2 

1.2 

-f .2 

- f . l 

1.2 
+ .2 
- f . l 

-f .2 

-f.2 

- f . l 
- f . l 
- f . l 
-f .2 
- f . l 

1.2 
1.2 

+ .1 

+ .1 

2.2 
- f . l 

- f . l 
- f . l 

+ .1 

- f . l 2.2 

+ 1 

- f . l - f . l 
- f . l 

- f . l 
- f . l 
1.2 

- f . l 

- f . l 2 .2 
- f . l - f . l - f .2 + . 2 

1.2 1.1 

- f . l 

- f . l 

- f . l + . 1 

- f . l 

+ .2 - f . l 

- f . l 
-f.2 

- f . l 
+ .2 
+ .2 

+ .2 

+ .1 - f . l 

-f.2 + .3 

1.1 

1.2 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

it • i. 

1.1 
+ 4 
1.1 

+ .1 
+ .2 
1.2 

+ .1 

2.2 

-f.2 
- f . l 

it. it 

- f . l 

- f . l 

+ .2 
-f.2 

1.1 
- f . l 

~f . it 

- f . l 
+ .2 
-f.2 

- f . l 
- f . l 

- f . l 
+ .1 
~j~ • it 

+ .1 
+ .1 
-f .2 

- f . l 
- f . l 
1.1 

1.1 - f . l - f . l 

- f . l 
- f . l 

-f.2 
- f . l 
+ .1 

O . it 

- f . l - f . l 

+ .2 

-f. — 

+ .1 + .2 

+ .2 

- f . l 

i . it 

- f . l 
- f . l 
- f . l 

- f . l 

+ .1 

- f . l 
o . o 

+ .2 ' 

- f . l 

-f.2 

+ .3 
2.3 

+ .1 

1.2 - f . l 
+ .1 

+ .1 - f . l 1.1 

1.2 + . 1 

+ .1 

+ .1 - f .2 

1.1 
- f . l 
1.1 
1.2 

- f .2 
+ .1 

- f . l 
4 .4 
it • i 
1.2 

-f .2 

- f . l 

- f . l 
- f . l 
- f . l - f . l -f .1 

1.1 
- f . l 

1.1 
- f . l 

- f . l - f . l - f . l 

- f . l 

1.1 

1.2 

- f . l 

-f.2 

3.4 

1.2 

- f . l 

-f.2 

1.2 
-f.2 

+ .1 
-f.2 - f . l 

it % it ~X~ • A 

+ .1 

1.2 - f . l 
1.1 

- f . l 

- f . l 

- f .2 1.2 + . 1 - f .2 
- f . l - f . l 

2.2 + . 2 

+ .1 

1.2 

- f . l 

- f . l 

- f . l 

- f . l 

1.2 

- f .2 - f .2 1.1 

+ .1 

- f . l 

- f . l 

- f . l 

- f . l 

- f . l 
- f . l - f . l 

-f.2 
- f . l 

- f . l 3.3 

1.2 

+ .2 
- f . l 
4.4 

-f.2 
"7~ . £t 

1.1 

1.2 

4.4 

1.1 

+ .1 
+ .1 

+ .2 

-f. 1 

1.1 

1.2 
- f . l 
-f .2 

1.1 
- f . l 

2.2 
1.2 

- f . l 
1.2 
1.1 

+ .1 
+ .2 

1.2 
- f . l - f . l 

- f . l 
2.2 

-f .2 1.2 
- f . l 

1.1 - f . l 

- f . l 
- f . l 

t l . o 

- f . l 

- f . l 

1.2 

+ .1 

- f . l 

- f . l 

1.1 
4.4 

-f. 1 

- f . l 

+ .1 

- f . l - f . l 

2.1 

- f . l 

+ .2 

- f . l 

- f . l 
2 .1 

2.2 

4.4 
- f . l 

1.1 

1.2 

1.1 

2 .3 

1.1 

-f .2 

+ .1 

-f.2 

- f . l 
- f . l 

- f .2 

- f . l 

2.2 
1.1 

- f . l 

- f . l 

+ .2 
-f.2 

2.2 
- f . l 

1.1 
1.1 

- f . l 
+ .1 
- f . l 

- f . l 

1.1 
- f . l 

+ .1 
- f . l 

- f . l 
- f . l 
- f . l 
1.2 

- f . l 

- f . l 
- f . l 

-f.2 

+ .1 
- f . l 
i. i, 

-f.2 

- f . l 
1.1 

1.1 

1.2 
- f . l -

1.1 
o. o 
1.1 

+ .1 

1.1 1.1 

16 
NO 
10° 

F . a . 
100 
100 

17 
S 

5° 
F .e . 
100 
50 

18 
N 
8° 

F .a . 
100 
100 

19 
S 

5° 
F..e. 
100 
100 

20 
N 

10° 
F .a . 
100 
100 

21 
SW 
5° 

F .e , 
100 
200 

O o -

CO S 
© S2 

3 

o 

< 
x 
o 

•« -> 

"o 
M 

o< — 

3 
rf: o 

-4-> 
O 

o 

1.2 
1.2 

- f . l 

2.2 1.2 
- f .2 - f . l 
- f . l 

3.2 1.2 
+ .1 

1.1 

+ .1 

1.3 
-f.2 

- f . l 
2.2 

- f . l 

2 .3 

3.3 

3.3 
+ .1 
+ .2 
- f .2 
- f . l 

4.4 
1.2 

- f . l 
- f . l 

+ .1 
- f . l 
1.2 

+ .2 

-f.2 

3.4 4.4 
+ .1 
2.2 

- f . l 

2.2 
1.2 

- f . l 
1.1 

1.1 
- f . l 

1.2 

1.2 
1.2 

+ 2 

4.4 
-f.2 
2.2 

4.4 

1.2 
1.2 

1.2 - f .2 
- f . l 1.2 - f . l 

- f . l 
- f . l ( - f . l ) - f . l 

- f . l - f . l 
1.1 

-f.3 

1.2 

2 .3 - f . l 1.1 - f . l 

+ .2 
+ .2 

1.1 2.2 - f . l - f . l 1.1 - f .2 
1.1 

+ .1 
- f . l 

- f . l 
- f . l 

1.2 

1.1 
- f . 2 
1.2 

1.2 

+ .1 

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

- f . l 
- f . l - f . l 

- f . l 
1.2 

-f.2 
- f . l 

1.1 

- f . l 

1.2 

1.2 
+ .2 

1.2 

- f . l -f.2 - f . l 
- f . l 

3.3 1.2 
2.2 

+ .1 

- f . l 

- f . l 

-f .1 
1.1 

-f.2 
-f.2 

- f . l 

+ .2 
1.2 

- f . l 
1.1 

- f . l 
1.2 

- f . l 
- f . l 
- f . l 
- f .2 
+ .2 

- f . l 1.1 

-f.2 

-f.2 
-f.2 

1.2 
1.1 

+ .2 

1.2 
1.1 

- f . l 

- f . l 
- f . l 
- f . l 

-f.2 

1.1 

-f.2 

1.2 1.2 

1.1 - f . l 
- f . l 

85 
77 
15 
31 
15 
8 

85 
69 
62 

8 
8 
8 

85 
rmmm 

( ( 

69 
23 
62 
54 
39 
31 
39 
31 

31 
8 
8 

39 
15 

46 
31 
46 
31 
23 
15 
23 
31 
23 
23 
15 
8 

15 
8 

23 
15 
15 
15 

54 
62 
62 
46 
54 
62 
54 
31 
31 
46 
31 
31 
46 
46 
39 
15 
o 

23 
15 
23 
15 
23 
15 
8 
O 

23 
46 
39 
15 
31 
15 
15 
23 

100 
63 
38 
13 

13 

13 
13 

100 
63 
63 
50 
63 

Ho 
100 
63 

25 
38 
50 
50 
13 
25 

25 

13 
13 

to 
13 
13 
13 

38 
63 
25 
38 
50 
50 
38 
25 
25 
13 
25 
38 
25 
25 

13 
13 

63 
50 
38 
63 
50 
38 
25 
50 
50 
13 
38 
38 
13 
13 
25 
38 
38 
13 
25 
13 
13 

13 
13 
13 
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13 
13 
25 
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91 
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29 
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43 
38 
29 
29 

48 
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o 
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O 
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14 
5 

43 
43 
38 
33 
33 
29 
29 
29 
24 
19 
19 
19 
19 
14 
14 
14 
14 
10 

57 
57 
52 
52 
52 
52 
43 
38 
38 

33 

33 
oo 

33 
24 
19 
19 
19 
19 
14 
14 
14 
10 
10 

oo 
W W 

29 
19 
19 
19 
14 
14 



Tab.29. Querceto-Carpinetum dryopteridetosum Tx. et Diemont 1937. 

Aufnahme Nr 
Hohe ii. NN 
Exposition 
Neigung 
Gestein (Loss uber Kaikstein). . . 
Bodentiefe cm 
Baumhohe m 
Alter Jahre 
SehluBgrad 
Deckungsgrad der Krautschicht % 
Flache m2 

Charakterartenarten: 
Catharinaea undulata (L.) Web. et Mohr . . . 
Stellaria holostea L 
Carpinus betulus L B 
Carpinus betulus Str. -f K 
Primula elatior (L.) Sehreber 

Differmtialartm: 
Dryopteris Linnaeana C. Christensen 
Dryopteris austriaca (Jaeq.) H. Woynar ssp. 
d iktats (Hoffm.) Schinz et Thellung . . . . 

Differmtialartm der feuchtm Gruppe: 
Athyrium filix femina (L.) Roth 
Carex remota L 
Urtica dioeca L 
Festuca gigantea (L.) Vill 
Veronica montana L 
Impatiens noli tangere L 

Verbandscharakterarten: 
Stachys silYaticus L 
Eurhynchium striatum (Schreb.) Schpr. . . . 
Fraxinus excelsior L . . B 
Fraxinus excelsior Str. -f K 
Brachypodium silYaticum (Hudson) Pal. . . . 
Acer pseudoplatanus L Str. -f K 
Ranunculus ficaria L 
Prunus avium L Str 
Galium silvatieum L 
Dryopteris lobata (Hudson) Boh. et Th©M. . . 
Stellaria nemorum L. 

Fagmn"VerbmdMJmrc^,temrtm: 
Fagus silvatica L B 
Fagus silvatica Str. -f K 
Asperala odorata L 
Melica uniflora Retz 
Festuca silvatica (Poll.) Vill 
Neottia nidus avis (L.) Rich 

Ordmmgseharakterartm: 
Carex silvatica Hudson 
Lamium galeobdolon (L.) Crantz 
Circaea lutetiana L. 
Milium effusum L 
Scrophularia nodosa L. 
Epilobium montanum L 
Viola silvestris Lam. em. Rchb 
Anemone nemorosa L. 
Cicerbita muralis (L.) Wallr 
Moehringia trinervia (L.) Clairv 
Poa nemoralis L 
Arum maculatum L 
Rumex sanguineus L 
Polygonatum multiflorum (L.) All 
Acer platanoides L Str. 

Begkiter: 
Oxalis acetosella L 
Dryopteris filix mas (L.) Schott 
Rub™ ida*us L.. . . . 
Rubus L. spec 
Galeopsis tretahit L 
Querelas robur L B 
Quercusrobur Str. + K 
Geranium robertianum L 
Polytrichum attenuatum Menz 
Luzula nemorosa (Poll.) E. Meyer 
Mmum hornum L. 
Hedera helix L 
Luzula pilosa (L.) Wild 
Dryopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon. . . . . 
Lysimachia nemorum L. 
Diyopteris phegopteris (L.) C. Christensen . . 
Sambuous raoemosa L 
Juncus effusus L 
Fragaria vesca L. 
Agrostis capiMaris L 
Lonieera periclymenum L 
Sambucus nigra L. 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 
Brachythecium rutabulum (L.) Br. ©ur. . . . 

1 
— 

N 
10° 
— 

25 
— 

80 
0.9 
70 

200 

+ .1 

1.3 

+ .1 

A. A, 
TX • TX 

+ .2 
+ .1 

+ .1 

+ .1 
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+ .1 
+ .3 

1.2 
1.1 

-f- .2 
Z • Z 
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-f- .1 
+ .1 
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+ .2 
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+ .1 
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—..1 *J( 

8 
140 
N 
5° 
so 
75 
30 
100 
1.0 
90 
200 

+ .2 

2.3 

+ .1 

3.3 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 

+ .1 
+ .2 

5.5 
+ .1 
1 .Z 

+ .2 

1.1 
3.2 
1.1 

~h «2 
+ . 1 
+ . 1 
+ . 1 

+ . 1 
- f . l 
1.2 

+ . 1 

3.2 
~f~ . A 

-f . 1 

- f . l 

-f- . A 

(+) 
+ .2 

(-f.l) 

-f .2 

9 
220; 
O 
10° 
CO 

70 
31 
120 
0.8 
95 
100 

1.2 
+ .2 

- f . l 

4.5 

+ .1 

1.1 
+ .2 
1.1 

+ .2 

+ .1 
-f .2 

it* it 

1.1 

1.1 
-f .1 
+ .2 

1.1 
if i 

1.2 

+ .1 
1.1 

1.2 
+ .2 

2.2 
+ .1 
- f . l 
"T" • A 

-f* • A 
~T~ . A 

1.2 

1 .1 

- f . l 
"T* • Z 

10 
250 
NW 
10° 
mm 
60 
30 
110 
0.8 
90 
100 

1.2 
-f .2 

- f . l 

4 .% 

+ .1 

2.2 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

- f . l 
+ .2 

1.2 

1.1 
2.^t 
-f .2 

1.2 
+ .1 
- f . l 
+ .2 
+ .1 
+ .1 
+ .1 
+ 

"T* »A 

2.2 

1.1 

"f~ »A 

+ .2 
- f . l 

- f . l 
- f . l 

•f .1 

11 
150 
N 

10-15( 

km 
60 
29 
90 
0.9 
70 

200 

+ .2 
+ .2 

2.3 

- f . l 

2.3 

+ .1 
1.2 

1.1 
+ .2 

- f . l 

+ .2 

5.5 
+ .1 

1.1 

1.1 
1.2 
1.1 

- f . l 
+ .1 
+ .1 

+ .1 

+ .2 
i$ • it 

+ .1 

12 
240 
N 

> 5o 
JWi 
70 
26 
90 
0.9 
90 

200 

1.2 
-f .2 

it . Z 

2.3 

- f . l 

1.1 

+ .1 

- f . l 

+ .2 

5.5 
1.1 
1.1 

+ .2 
- f . l 
- f . l 
- f . l 

- f . l 

1.1 

1.1 
- f . l 

+ .1 
+ .1 

-f .2 

*f .2 

1 .z 

13 
260 
N 

5-10° 
km 
— 

23 
80 
0.9 
90 

300 

+ .2 

2.3 

1.1 

( + .1) 
( + .1) 

- f . l 
+ .2 

+ .1 
"T* • Z 

+ .1 

+ .1 

5.5 

+ .2 

+ .1 
-f .2 

1.2 
- f . l 

+ .1 

+ .1 

4.3 
1.1 

- f . l 

"f- . A 

1 .1 

+ . 1 

14 
170 
N 
5° 

jw2 
85 
32 
110 
0.9 
— 

200 

+ .2 
-\~ ,i, 

4.4 

it. z 
-f .2 

- f . l 

-f .2 
- f . l 
- f . l 

5.5 
1.1 
it. it 

1.2 
1.2 

- f . l 

+ .2 
- f . l 
+ .1 
- f . l 
+ .2 

3.3 
- f . l 

ifO 

- f . l 

- f . l 

- f . l 

- f . l 

15 
160 
N 
10° 
so 
90 
27 
100 
0.9 
80 
200 

• 

+ .2 

2.2 

- f . l 

0 *ii 

- f . l 

(+.1) 
-f .2 

1.2 
+ .1 
1.1 

+ .2 
3.3 

5.5 
+ .1 
3.3 

+ .1 
1.1 
1.1 
1.2 

- f . l 

"T* »Z 

1.1 
1.1 

+ .1 

+ .1 

1.2 

-f .2 
-f .1 

1.2 

16 
190 
N 

10-12 
CO 

75 
25 
90 
0.9 
100 
200 

1.2 

- f . l 

Ct . Ct 

+ .1 

2.2 
+ .1 

1.1 
-f .2 

- f . l 
- f . l 

+ .1 

+ .1 
1.2 

1.2 
- f . l 
- f . l 
1.2 

- f . l 
- f . l 
- f . l 
1.1 

+ .1 

+ .1 

if it 

1.2 

-f . 1 
- f . l 
1.1 

~t~ * 1 

"T* * A 

- f . l 

17 
140 
N 

0 0 0 

CO 

85 
28 
80 
0.8 
— 

200 

1.2 
+ .2 

+ . 1 

(+.2) 

18 
160 
N 
3° 
CO 

80 
15 
40 
1.0 
90 
200 

-f .2 
- f . l 

- f . l 
- f . l 

( + .1) 

Z . A 

+ .2 
- f . l 
+ .2 

- f . l 

- f . l 
-f .2 

+ .1 
-f .2 
- f . l 
- f . l 

5.5 
+ .1 

it m it 

"f.l 
1.1 
L I 
1.2 

- f . l 
- f . l . 

- f . l 

+ .2 

+ .1 

A . Z 

+ .1 
"f . l 
1.1 

+ .1 
+ .1 
-f .2 

+ .2 
-f .1 

+ .1 

-f .2 

-f .2 

3.3 
- f . l 
- f . l 

1.2 
+ .2 
- f . l 
- f . l 

- f . l 
- f . l 
+ .1 

A. i l 

- f . l 
-p • z 

+ . 1 
it»it 

+ . 1 
+ . 1 

+ . 1 
+ . 1 

Ct . Ct 

+ .1 
+ .1 

+ .1 
+ .1 

3.*/s 
- f . l 

- f . l 
1.1 

- f . l 
-f .1 

- f . l 

-f .1 

-f. 1 

+u 

2J 

O 

(fi 
fl 

*r* 

fen 

.£5 

95 
61 
22 

22 

95 

72 

100 
72 
61 
39 
33 
28 

72 
72 
56 

44 
44 
28 
11 
6 
6 
6 

100 

89 
44 
11 
6 

1(H) 
100 
78 
78 
72 
67 
67 
44 
iLA. 

«J9 

itit 

22 
6 
6 

100 
95 
61 
61 
50 
50 

39 
33 
33 
33 
33 
28 
28 
22 
A M 

22 

cc 
17 
17 
17 
17 



Tab. 33. Querceto-Carpinetum elymetosum Tx. et Diemont 1937-

a u 
O 

3 

Exposition 

Baumholie m 
Alter. Jahr 

Flache m2 

1 
120 
N 
1-2° 
60 

95 
300 

2 
240 
N 
5° 
00 
22 
80 
0.8 
80 
200 

3 
270 
NW 
5-10° 

30 
28 
110 
0.8 
90 
200 

4 
140 

1° 
65 
27 
100 
1.0 
80 
200 

5 
240 

1° 

26 
100 
0.8 
80 
100 

6 
190 
NO 
2° 
60 
35 
110 
0.8 
100 
300 

7 

1° 

20 
50 
1.0 
80 
200 

8 

75 

90 
150 

9 
290 

1° 
55 
20 
60 
0.9 
80 
100 

10 
160 
NO 
2-3° 
60 
25 
70 

0.9 
95 
200 

11 

1° 

33 
120 
0.8 
90 
400 

12 
110 

1° 
70 
24 
70 

0.9 
100 
300 

13 
280 

N N W 
5° 

24 
80 
1.0 
100 
200 

14 
260 
W 
3° 
50 
30 
110 
0.8 
95 
100 

15 

1° 
55 

60 
1.0 
100 
200 

1G 
200 
N W 
5° 

33 
100 
1.0 
100 
200 

^_i 

a 
& 

o 

fl 

o 

•+•* 

w 

Charakterarten: 
Catharinaea undulata (L) Web. et Mohr . . 
Stellaria holostea L 
Primula elatior (L.) Sehreber 
Ranunculus auricomus L 
Carpinus betulus L B. 
Carpinus betulus L Str.-fK. 
Chaerophyllum temulum L 

Differentialarten; 
Melica uniflora 
Elymus europaeus L 

Differentialarten der feuchten Gruppe; 
Carex remota L 
Urtica dioeca L 
Athyrium filix femina (L.) Roth 
Festuca gigantea (L.) Vili 
Veronica montana L 
Impatiens noli tangere L 

Verhandseharakterarten; 
Fraxinus excelsior L B. 
Fraxinus excelsior L Str.-fK. 
Brachypodium silvatieum (Hudson) Pal. . . 
Acer pseudoplatanus L B. 
Acer pseudoplatanus L Str .+K. 
Stachys silvaticus L 
Geum urbanum L 
Ranunculus ficaria L 
Eurhynchium striatum (Schreb.) Schpr. . . 
PotentiUa sterilis (L.) Garcke 
Circaea alpina L 
Prunus avium L B. 
Pranus avium L Str.-fK. 
Dryopteris lobata Sw 
Campanula trachelium L 

Fagion-Verbmdscharakterarten: 
Fagus silvatica L B. 
Fagus silvatica L Str.-fK. 
Asperula odorata L 
Mercurialis pereniiis L 
Sanicula europaea L 
Festuca silvatica (Poll.) ViU 

Ordnwigscharakterartm: 
Viola silvestris Lam. em. Rchb 
Anemone nemorosa L 
Circaea lutetiana L. . . . 
Carex silvatica Hudson 
Epilobium montanum L 
Lamium galeobdolon (L.) Crantz 
Milium • effusum L. 
Poa nemoralis L 
Cicerbita muralis (L.) Wallr 
Rumex sanguineus L 
Moehringia trinervia (L.) Ckirv 
Adoxa moschatellina L 
Anemone ranunculoides L 
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler 
Scrophularia nodosa L 
Allium ursinum L 
Arum maculatum L 
Acer platanoides L B. 
Acer platanoides L Str .+K. 
Alliaria officinalis Ancirz 
Daphne mezereum L. 
Rosa arvensis Hudson 
Polygonatum multiflorum (L.) All 
Pulmonaria officinalis L. var. immaculata Opiz 
Helleborine latifolia (Hudson) D r u c e . . . . 
Gagea spathaeea Salisb 

Begleiter: 
OxaMs aeetosella L 
Desehampsia caespitosa (L.) Pal 
Vicia sepium L 
Geranium robertianum L 
Fragaria vesca L 
Gleohoma hederaceum L. 
Senecio Fuchsii Gmelin et S. nemorensis L. 
Rubus idaeus L 
Galeopis tetrahit L 
Onerous robur L. B. 
Quercua robur L. Str .+K. 
Dryopteris Iinnaeana C. Christensen . . . 
Daotylis glomerata L. var. pendula Dur. . 
lurhynchium Stockesii Br. eur. . . . . . . 
Dryopteris filix mas (L.) Schott 
Rubus L. spec 
Cynoglossum germanicum Jacq 
Bromus ramosus Hudson 
Luzula nemorosa (Poll.) E. Meyer 
Polytrichum attenuatum Menz 
Impatiens parviflora D. C 
Agrostis alba L 
Fissidens spec. Hedw 
Lysimachia nemorum L 
Luzula pilosft (L.) Wild 

1.2 1.2 + . 2 + . 2 
+ .2 - f . l (+ .1) 
+ .1 + . 2 + . 1 

2.2 
1.1 + . 1 

2.3 
1.2 

+ .2 
1.2 

+ .2 

1.1 
1.1 

1.1 
+ .1 
+ .1 

1.2 

1.1 
1.2 

+ .1 
1.2 

+ .2 
+ .2 

+ .1 

+ .2 
1.1 

+ .1 

2.3 
1.1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 
1.1 

+ .1 

3.3 
+ .1 
+ .1 
1.1 

+ .2 

1.2 
~f «2 

1.2 

-f. 2 

1.2 

•f-.l 

1.2 
-I-.2 
+ .1 
+ .1 
+ .1 

+ .2 
+ .1 
+ .1 

+ .2 
1.1 

3.3 

-f-2 
+ .1 
1.1 

-f.2 

1.2 
1.1 

+ .1 
1.2 
1.1 

+ .2 
+ .2 

1.1 
1.2 
1.1 

+ .2 

+ .2 
1.2 

-f.2 
1.2 

+ .1 
1.1 

+ .2 
1.2 

1.2 
+ .2 
+ .1 
+ .2 
1.2 

1.2 
+ .2 

2.3 
+ .1 

+ .1 
- f . l 1.1 

1.1 2.2 

1.1 + . 1 
1.1 1.1 

1.1 
1.2 

-f.2 

1.1 
-f. 1 
- f . l -
+ .2 

+ .2 

+ .1 

- f . l 
1.2 

2.2 
+ 1 

+ .1 
- f . l 

1.1 
- f . l 

1.1 

1.1 
3.2 
3.2 
1.1 

+ .1 

+ 
- f . l 

+ 
- f . l 

- f . l 1.1 
1.1 + . 2 
1.1 + . 1 

1.1 
1.1 

1.1 + . 2 
1.2 

+ .2 
- f . l 

- f . l 
+ .1 + .1 

+ 

- f . l 
+ 
1.1 
1.1 

1.2 
+ .2 

- f . l 
+ .1 

1.2 
1.2 

+ .2 
- f . l 

+ .2 

+ .1 
+ .1 

+ .1 

+ .1 

+ 

1.1 
1.2 

+ .1 
1.2 
1.1 
1.2 

-f.2 
+ .2 
- f . l 
+ .1 
-p»2 

+ .1 
- f . l 
+ .1 

+ 

+ 1. 
1.2 

+ .1 
1.1 

+ .1 
2.2 

+ .2 

+ .1 

+ .1 

+ .1 
+ .1 
1.2 

+ .2 

- f . l 

- f . l 

+ .1 

- f . l 

+ .1 

1.1 
+ .1 
+ .1 
- f . l 

- f . l 
+ .1 

2.2 

+ .1 

- f . l 
2.3 

+ .1 
+ .1 

1.2 + . 3 

"t~ . 1 

- f . l 

-f .2 

+ .1 

+ .2 
+ .1 

1.2 

3.2 
- f . l 
- f . l 
1.1 

- f . l 
- f . l 

+ .1 

1.2 
+ .2 

- f . l 
2.2 

- f . l 

3.3 
+ .2 

+ .1 
+ .2 

- f . l 
1.2 

- f . l 

3.3 
1.1 

-f. 1 

2.2 
3.3 

- f . l 

+ .1 

•*• • mi 

+ .1 

j • s £4 

"f . l 
- f . l 
+ .2 

- f . l 
+ .1 

+ .1 
+ .2 

- p « 2 

+ .1 

~f. 1 

-f .2 

2.2 
. 1 

1 *> 
i • i 

2.2 1.2 1.2 1.2 -f.2 + .2 1.2 2.2 
-f.2 -f .2 -f .2 + .2 2.3 -f .2 + . 1 

+ .1 -f.l 

+ .2 
1.2 

~f • 2 
1.1 
1.1 

+ .1 

3.2 
1.1 
2.3 

+ .1 
- f . l 

1.2 
+ .2 

2.3 
1.1 

4. A-

2.1 
-f. 1 

5.5 
1.2 
3.2 

5.5 
+ .1 
2.2 

A. A. 

~J~ • 1 

2.2 

5.5 4.5 
Imi • £d 

2.3 -f.2 

3.4 
2.1 
1.2 

-f.2 

3.4 
+ .1 

mi • <w 

+ .1 

- f . l 
-f 
- f . l 
- f . l 
- f . l 
- f . l 
1.2 

+ .2 
+ .1 

3.3 
1.2 

- f . l 

+ .1 
-f.2 
1.2 
1.1 

+ .1 
- f . l 

+ .2 
• f . 2 

1.2 

- f .2 
- f . l 

2.2 
- f . l 
1.1 

- f . l 

- f . l 
1.2 

-f.2 

+ .1 

+ .1 
1.2 

5.5 

~f. 2 

+ .1 
1.2 

- f . l 
2 • 2 

+ .1 
3.4 
1.2 

(+.1) 
- f . l 
- f . l 
- f .2 

+ .1 

3.4 
1.1 

- f . l 
+ .1 

- f . l 
- f . l 

- f . l 

4- 2 

+ .2 

(+.2) 

+ .1 

2.2 
1.2 

1.2 
1.2 

+ .2 
1.1-2 
+ .1 

- f . l 
1.1 

+ .2 

- f . l 
1.1 
1.1 

-f.2 

+ .2 
1.2 

-f.2 

+ :2 

- f . i 

5.5 
1.1 
2.2 
1.2 

+ .2 

1.1 
2.2 
1.2 
2.2 
1.2 

+ .1 

+ .2 
+ .1 
+ .1 
+ .2 
- f . l 
+ .1 

- f . l 

+ .1 

2.2 

-f.2 

1.2 

1.2 
-f. 1 
+ .1 
+ .1 

+ .1 +.1 

+ .2 
-f .2 

-f .2 

3.3 
1.1 
1.2 

+ .1 
+ .1 

1.1 

+ .2 
+ .1 

3.3 
+ .1 
2.3 
A • 2$ 

+ .2 

- f . l 
+ 
+ .2 
- f . l 
1.2 
1.2 

+ .2 
+ .1 
- f . l 
- f .2 

1.2 

- f . l - f . l 

+ .1 
+ .1 

-f.2 
-f .2 
- f .2 
- f . l 
- f . l 

1 . o 

- f . l 

- f . l 
- f . l 
- f . l 

1.2 

+ .1 + . 1 

1.2 
1.2 

+ .2 
1.1 

- f . l 

1.2 
1.1 

2.3 

- f . l 
1.1 

+ .2 

+ .1 

5.5 
1.1 

+ .1 

- f . l 
1.2 
2t. o 

1.2 
- f . l 
3.3 

+ .2 
- f . l 
+ .1 

- f . l 

+ .1 

- f . l 
3.3 

+ .1 

1.2 

1.1 

4.5 
- f • X 
2.3 

- f . l 
2.2 

1.2 
+ .1 

- f . l 
+ .1 

- f . l 
+ .2 
-f .2 
1.1 

1.2 

2.2 1.1 
+ .1 

+ .1 
+ .1 
-f. 1 -f . 1 

+ .2 - f .2 

1.2 
~f .2 

+ .1 
+ .1 

1.3 
2.2 

1.2 
- f . l 

1.2 
1.1 

- f . l 

1.2 
+ .2 

+ .2 
- f .2 
- f . l 
-j— . 2 

3.3 
1.1 
1.2 

+ .1 
1.1 

+ .1 
+ .1 

+ .1 

3.3 
- f . l 
2.2 

1.1 

1.1 
-f 

+ .1 
1.2 

- f . l 
2.2 

+ .2 
+ .2 
- f . l 

+ .1 

- f . l 

2.3 
1.2 

- f . l 
+ .1 
1.2 

- f . l 

- f . l 

1.2 

- f . l 

2.2 

1.2 
1.1 

+ .1 

- f . l 

- f . l 
- f .2 

- f . l 

+ .2 

- f . l 

5.5 
+ 1 

- f . l 

+ .1 

- f . l 
- f . l 
- f . l 
1.2 

+ .1 
- f . l 

+ .1 

- f . l 

2.2 
1.1 

+ .2 

-f.2 

-f. l 

l" . £t 

-f . 1 

94 
75 
38 
31 
31 

6 

100 
87 

87 
87 
81 
63 
50 
31 

94 

87 
87 

50 
50 
44 
25 
19 
19 
13 

6 
6 

100 

81 
38 
19 
19 

94 
94 
87 
87 
81 
81 
69 
69 
63 
50 
50 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
25 

19 
19 
13 
6 
6 
6 
6 

100 
94 
69 
63 
50 
50 
4 A 

38 
Jo 
38 

38 
31 
31 
31 
31 
25 

2F» o 
25 
19 
19 
19 
19 
19 


