
Das Physcietum ascendentis in Schwaben
(Mit 2 Abbildungen)

Von allen m itte leuropäischen Flechtengesellschaften dürfte 
das P hyscietum  ascendentis die größte Verbreitung haben. 
N icht allein deswegen, weil diese Assoziation als eine aus
gesprochene Ruderalgeseilschaft bis in die Städte eindringt 
und sogar am Rande der Siedlungen die günstigsten Exi
stenzbedingungen findet, sondern  weil sie — wenn auch nu r  
fragm entarisch und punktweise — bis zur Baumgrenze geht. 
Schon die ersten Beschreibungen der Gesellschaft zeigten, 
daß sie w e n i g  h o m o g e n  ist. Sowohl die Artenkombi
nation schw ankt in einem breiten) Rahmen, auch Mengen
verschiebungen der beteiligten Arten bieten sehr verschie
dene physiognomische Bilder. So ist es verständlich, w enn 
diese Assoziation un te r  verschiedenen N am en Eingang in 
die soziologische L itera tur gefunden hat.
Auch im Bereich der schwäbischen Hochebene erweist sich 
die Gesellschaft nicht sehr homogen. Trotzdem  bietet ;sie 
ein ziemlich einheitliches Bild, weil Mengenverschiebungen 
nich t die sonst üblichen Extreme erreichen. Die einheitli
chen makroklim atischen Verhältnisse der gleichförmigen 
Diluviallandschaft zwischen Lech und Iller, zwischen Donau 
und A lpenrand haben n u r  geringfügige Schwankungen auf
zuweisen und auch die edaphischen Bedingungen gew ähr
leisten in Form  eines kalkhaltigen Staubes der  Verwitte
rungsböden der gigantischen Schotterfelder eine einheitliche 
E rn äh ru n g  der Flechten. Auch die geringfügigen H öhen
unterschiede fördern  eine gleichförmige Ausbildung der 
Assoziation, schw ankt doch die davon und vom Niederschlag 
abhängige hygrische Kontinentalität nach G a m s  n u r  zwi
schen 30 und 40°. Wohl füh ren  mikroklim atische U nte r
schiede zur Ausbildung von Varianten, die gebietliche Ein
heitlichkeit der S truktur wird dadurch  aber kaum  gestört.

Oscar Klement, Altensteig-Mindelheim
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Über die Artenzusammensetzung der schwäbischen Gesell
schaft liefern die folgenden A ufnahm en ein ausreichendes 
Bild:

1. L indenallee zw ischen K irchdorf und Irsingen , Krs. M indelheim . 
± 600 in, M ittel aus 5 A ufnahm en.

2. F re is teh en d e  Z itterpappel zw ischen A ltensteig und D orschhausen . 
K rs. M indelheim , ± 660 m.

3. E inzelstehende E sche in W estheim  bei Augsburg, ± 500 m ; d iffuses 
L icht, schorfige, z. T. m it Algen ü berw achsene K rusten .

4. T eleg raphenstangen  (Fichtenholz) zw ischen M indelau und K atzen
h irn , Krs. M indelheim , ± 650 m.

5. Salix-G ebüsch in e in e r  K iesgrube bei G eitendorf, Krs. F ürsten feld ,
± 600 m.

6 . E schenallee  zw ischen Bad W örishofen und Schlingen, Krs. Kauf
beu ren , ± 640 m ; M ittel aus 8  A ufnahm en.

7. F re is teh en d e  L inde beim  Balm hof S tetten , K reis M indelheim ,
± 620 m.

8 . F re is teh en d e  E iche bei O slerlauchdorf, Krs. M indelheim , ± 660 m.
9. Esche am  nö rd lichen  O rtseingang von A ltensteig, Krs. M indelheim ,

± 640 m.
10. E schengruppe bei d e r  L auchdorfer M ühle südl. von H elchenried . 

Ivrs. K aufbeuren , ± 650 m.

Bis auf A ufnahme 3 haben  alle Standorte günstige Lichtver
hältnisse, geringe Luftfeuchtigkeit und eine windoffene 
Lage aufzuweisen. Zw ar besiedeln die angetroffenen Asso
ziationen teilweise auch das Astwerk oder die Stammbasis, 
doch rü h ren  die Aufnahmen einheitlich vom Stamme der 
T rägerpflanzen in einer Höhe von 0,5 bis 1,5 m über dem 
Boden her. Die untersuchten Mantelflächen der Stämme 
liegen in keinem Fall un te r  1/4 m 2.
Die A ufnahm en und ih re  V erw ertung  erfo lg te n ach  den Regeln d e r  
Schw eizer Schulej d ie Angabe des D eckungsgrades n ach  d er sechs
teiligen Skala von B r a u n - B l a n q u e t  (1928), die d er L ebensform en 
nach  K leinent (1948).

Physcietum  ascendentis  O chsnerl928

Syn.: P arm . sulcata-A ss H ilitzer 1925 (Böhm en), P hyscie tum  aipoliae 
F rey  1927 (Schweiz), P hyscia  grisea-G es. M attick 1937 (Polen), X anth. 
parie tina-G es. M attick (Polen), Xanfrorietum p arie tinae  Gams 1937 
(Schweiz), Cand. concolor-G es. M atlick 1937 (Polen), R am alinetum  fas- 
tigiatae D uvigneaud 1941 (Belgien), P hyscie tum  griseae Felföldy 1941 
(Ungarn), P hyscie tum  tenellae  Felföldy 1941 (Ungarn), P hyscie tum  
p u lv eru len tae  Felfö ldy 1941.
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Aufnahme Nr. 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 s
<3 £ Exposition w w SW SW w SW SW w SW SW ,3fcß

Gesamtdeckung in % 30 30 50 50 60 60 80 80 90 95 <D>-3 A rtenzahl 9 10 8 10 11 12 11 11 11 12

C h a r a k te r a r t e n
An P h ysc ia  a sc e n d e n s  Bitter 2 + 2 3 2 1 3 3 1 2 V
An — te n e lla  Bitter -f- 2  + 1 + 3 4- IV
Pa -  orb icu laris

(Neck.) H. Er. +  +  2 2  1 1 2 2 IV
Pa -  s te lla r is  (L.) Nyl. +  2 2  + 1 + 1 IV
Pa -  p u lv eru len ta

(Hffm.) Nyl. 2 1 1 3 4 III
V e r b a n d s - C h a r a k te ra r te n

Pa X a n th o r ia  p a rie tin a  (L.) H. Er. 2 1 3  3 2  1 3 3 3 3 V
Pa P a rm e lia  e x a sp e ra tu la  Nyl. 1 1  + 2 1 III
Pa -  sco rtea  Ach. 2  +  + 2 II
AK X a n th o r ia  cande laria  Oliv. + +  + II
AK C andelaria  concolor

(Dicks.) Arn. + + +  + II
Ce P a rm e lia  a c e ta b u lu m

(Neck.) Duby + I
Pa — fu lig in o sa  (Fr.) Nyl. + 1 I
SK P er tu sa r ia  g lobu lifera

(Turn.) Nyl.
O r d n u n g s - C h a r a k te r a r t e n

+ I

AK L eca n o ra  su b fu sc a ta  Magn. +  1 + 1 1 1 2 2 2 V
AK -  carp inea  Vain. +  1 + 1 +  2 + H— b V
AK L ec id ea  p a ra se m a  Ach. +  1 H— h 2  2 + 1 1 V
AK C ande larie lla  x a n th o s tig m a  

(Pers.) A. Z. +  + 1 II
AK L eca n o ra  chlarona  Nyl. + 1 I
AK B u e llia  m yrio a crp a (  D.C.)Mudd. + I
AK R in o d in a  e x ig u a  (Ach.) H. Er. + I
AK Caloplaca cerina  (Ehrh.) H. Er. 

K la s s e n - C h a r a k te r a r t
+ I

Pa P a rm e lia  su lca ta  Taylor + 2 3 II
Stete d. Kl. V 5

Kl. IV 3
Kl. III • 2

Gesamtartenzahl 2 2

Mittlere Artenzahl 10-5
Homog. Koeffizient 2 - 1

Generischer Koeffizient 50%
J) A b k .: AK =  Außenkrusten, An =  A naptychia-Form , Ce =  C etraria typus, Pa =  Parm eliaform , 

SK =  Soreum atiseie  K rusten
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In  anderen, n ich t verwerteten Aufnahmen w urden  noch 
einzeln angetroffen: Parm elia caperata  (L.) Ach, P. dubia 
(Wulf.) Schaer., Evernia prunastri (L.) Ach., Ram alina fari- 
nacea (L.) Ach. und Pertusaria amara  (Ach.) Nyl.

Im ganzen beteiligen sich, von diesen Zufälligen abgesenen, 
22 Arten am Aufbau der schwäbischen Gesellschaft, von 
denen allerdings n u r  10 ziemlich regelmäßig vertreten sind. 
Tonangebend sind die fünf Vertreter der Gattung Phijscia, 
die auch das Bild der beteiligten fünf Lebensform en m aß
geblich beeinflussen. Die Analyse der Gruppenbeteiligung 
nach T i i x e n - E l l e n b e r g  (1939) ergibt dabei folgendes 
Bild:

Lebensform
SK AK Pa An Ce

Typus

1 Artenanteil 1 1 0 8 2 1

2 Biolog. Spektrum % 5 45 36 9 5
3 Gruppen-Anteil % 0-9 40- 41-9 16-3 0-9
4 Gruppen-Stetigkeit ° / 0 2 - 95 55- 8-5 2 -
5 Physiogn. Spektr.(Gruppenmenge) % - 19-9 58-6 21-4 —
6 Systemat. Gruppenwert (3x4) — 3-8 23- 1-4 —

Sowohl die soreumatischen Krusten als auch der h a lb s tr a u -  
chige Cetraria-Typus spielen in der Gesellschaft keine Rolle. 
Die artenm äßig überwiegenden A ußenkrusten treten in  Ste
tigkeit und  Menge ganz zurück und halten  im physiognomi- 
schen Bild mit den zwei Vertretern des schw achsträuchigen 
A naptychia-Typus die Waage. Ausschlaggebend fü r  den Auf
bau  der Gesellschaft, sowohl der Stetigkeit als auch der 
Menge nach  ist der dem Substrat enganliegende blattförmige 
Parm elia-Typus, der auch allein die Physiognomie der Asso
ziation in der F orm  prägt.

Diese dom inierende Lebensform schafft im Verein m it den 
verschiedenen F arb tönen  der beteiligten Arten ein b u n t e s  
B i l d ,  das schon in Anfangsstadien der Assoziation bei ge
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ringer Deckung auffällt. Grau sind 8, gelb 5, weiß (einschl. 
der bereiften Form en) 4, grünlich 2, olivbräunlich 2 und 
schwarz 1 Art. Trotzdem die dunklen Töne überwiegen, ist 
die Gesellschaft im Gesprengel m it den hellen F arben  schon 
von weitem zu bemerken.
Das P hyscietum  ascendentis erzielt s e l t e n  einen v o l l e n  
D e c k u n g s g r a d .  Offene, krustenreiche Anfangsstadien 
weisen eine Deckung bis 20"/o, gut ausgebildete Assoziations
individuen 60—90°/o auf. Das M i n i m a l - A r e a l  schw ankt 
zwischen 18 0 und 2 6 0 cm2.
D er weitaus g r ö ß t e T  e i l  aller Arten bringt A scus-F rückte  
hervor. Von den K rustenflechten bleiben gewöhnlich n u r  
Candelaria concolor, Candelariella xanthostigm a, Xanthoria  
candelaria und Pertusaria globulifera  steril, produzieren  
aber dafür ± reichlich Soredien. Von den Blattflechten 
fruchten nu r  selten: P hyscia  ascendens, tenella, orbicularis, 
Parm elia scortea, fuliginosa, exasperatula  und sulcata; 
Arten, die im m er m it Soredien oder Isidien ausgestattet sind. 
Die Propagationsform en verteilen sich im D urchschnitt  
wie folgt:

Diasporen
Krusten 
St. |%

Blatt
St.

1.

°/o
Gesa
St.

mt

°/o

Ascusfrüchte 7 32 4 18 n 50
Soredien 4 18 3 18 8 36
Isidien — 3 14 8 14

Am Aufbau sind n u r  cyclocarpe F lechten beteiligt und zw ar 
aus der Reihe
Lecanorales (Apothezien m. Lagerrand, Sporen einzellig) 11 
Buelliales (Ap. m. Lagerrand, Sporen polar-zweizeilig) 10 
Lecideales (Ap. m. Eigenrand, Sporen einzellig) 1
Demgemäß ergibt sich zwischen m o n o -  und d j ^bl  a s t i 
s c h  e m S p o r e n t y p  ein Verhältnis von 12 : 10.
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Alle Arien besitzen eine a u s g e d e h n t e s  A r e a l ,  viele 
haben eine w e l t w e i t e  V e r b  r  e i  t u n  g aulzuweisen. Mit 
Ausnahme von Parm elia acetabulum , die n u r  wenig über 
Mitteleuropa hinausgeht und im Sinne der Arealklassifika
tion von Meusel (1943) als e u r  o b o r  e o m  e r  i d i o n  a l  zu 
bezeichnen wäre, haben  alle übrigen Gesellschaftsmitglieder 
zirkum polare Verbreitung in der subm ontanen Region des 
a m p h i b o r e o m e r i d i o n a l e n  Gürtels der nördlichen 
H em isphäre aufzuweisen. Acht von ihnen: P hyscia  orbi- 
cularis, Xanthoria■ parietina, X. candelaria, Pertusaria glo- 
bulifera, Candelaria xanthostigm a, Parm elia scortea, Leci- 
dea parasem a  und Rinodina exigua besiedeln auch den 
gleichen Gürtel in der gleichen Region auf der südlichen 
Erdhälfte, haben  also kosmopolitischen C harakter aufzu
weisen.

Das P hyscietum  ascendentis w urde in Schwaben auf fol
genden T r ä g e r p f l a n z e n  angetroffen: Esche, Linde, 
Ahorn, Zitterpappel, Weide, Eiche, Roßkastanie, Obstbäu
m en: dann  noch auf Weißdorn, Schlehe, seltener auf Fichte, 
L ärche und Birke. Auf Altholz tr i tt  es häufig, auf Mörtel 
selten und im m er fragm entarisch auf. Bei offensichtlicher 
Bevorzugung der S tam m partien  besiedelt es in m ehr  auf
gelockerter F orm  auch das Astwerk von L aubbäum en und 
Sträuchern. Die Gesellschaft bevorzugt dabei Standorte in 
S W - oder W - E x p o s i t i o  n. Ih re  Mitglieder erweisen sich 
durchaus als photophil. An lichtumfluteten Örtlichkeiten er
reicht die Assoziation ih r  Optimum: eine fast geschlossene 
Deckung bei reichlicher Produktion  von Schlauchfrüchten. 
Im Schatten küm m ert sie, erzielt geringere Deckungswerte 
und selten die volle Artenkombination.

Pertusaria globulifera  und die isidientragenden Parm elien 
erlangen ein Übergewicht, Xanthoria parietina  zeigt sich nu r  
in ih ren  graugrünen, parie tinarm en  Formen, Physcia pul- 
verulenta  verliert ih re  bläulichweiße Bereifung und Physcia  
orbicularis entwickelt sich über die /. uirella zu einer schor
figen Kruste. •>
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Dagegen sind die Ansprüche an L u f t f e u c h t i g k e i t  g e 
r i n g .  Schon die Vorliebe für w i n d o f f e n e  L a g e n  be
weist das. Der x e r o p h i l e  C harak ter  der typischen Asso
ziation wird aber noch dadurch  bestätigt, daß bei höhere r  
Luftfeuchtigkeit die Krusten und Physcien durch  bre it lap
pige Parm elia-Form en  verdrängt werden. Physcia asceiulens 
verliert im luftfeuchteren M ikroklima der Stammbasis ihre 
Fibrillen und die Gewölbesorale du rchbrechen  öfters die 
Oberrinde. Parm elia scortea, fuliginosa  und exasperatula  
reagieren an feuchten Standorten  durch  eine reichere Isi- 
dienbildung; Candelaria concolor und Xanthoria candelaria  
verwandeln sich in soreumatische Krusten. Wo L o k a l -  
n  e b e 1 auf treten, finden sich die ersten b a n  d f ö r  m i g e n  
L e b e n s f o r m e n ,  wie Evernia prunastri oder Ram alina  
farinacea  ein. Die Vitalität der C harak terarten  wird h e rab 
gesetzt. Der F e u c h t i g k e i t s b e d a r f  w ird n u r  durch 
N i e d  e r S c h l ä g e  gedeckt, wobei allerdings bem erkt w er
den muß, daß die Blattflechten der Assoziation Regenwasser 
in ausreichender Menge und für längere Zeit zwischen Rinde 
und Thallus aufzubewahren vermögen.
Ein besonderer Wesenszug der Gesellschaft ist ihre N i t r o- 
p l i i l i e .  Ih re  Arten ertragen hohe Stickstoffeinwirkung in 
Form  von Nitraten, N itriten und Ammoniak. Die Einheitlich
keit in der äolischen E rn äh rung  durch  kalkhaltigen Staub, 
der bei den großen, unter Düngung stehenden Nutzflächen 
stark m it stickstoffhaltigen Bestandteilen vermischt ist, 
schafft optimale Verhältnisse. Das geht auch daraus hervor, 
daß sich die Gesellschaft in unserem Gebiet als b a u m v a g  
erweist, weil auch die saueren Rinden der N adelbäum e und 
Birken so stark  m it N ährs taub  im prägniert sind, daß da
durch  eine Existenz auf regelwidrigem Substrat ermöglicht 
wird. Trotzdem ist eine Bevorzugung von Trägerpflanzen 
m it kalkhaltiger Rinde, wie Populus, Salix  und Fraxinus 
deutlich zu bemerken. D er Schlüssel für die W ahl eines 
geeigneten Substrates, liegt offensichtlich in seiner W a s s e r 
s t o f f z a h l .  Nach den Messungen T r  ü m p e n e r s  ( 1926) 
erweisen sich die wichtigsten Arten der Gesellschaft als
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Form. accfaAe/ä/M 
Physcia j/e i/aris  
Xanfh. cande/ar/a 
Phyida tetoeffa 
Physcia pu/veru/crtta 
Physcia ascettdeHS 
lecan. sütfuscata 
Xanth .parietina

$.
7-
i .
S.

3 .
Z .

f l r t e m a h l :  1 .

pH  S,o
Qbb- 1 Jäurcs/?a> i+ te

s ,s  6t 0 6,S f,0
int Pkyj eiefcit-n ascaucte.*f(i$

s t e i l  o i  o n  .in einem Bereich von pH  5 ° bis pH 7’°. Das 
Diagram m der Säurespanne in  Abb. 1 läßt das P hyscietum  
ascendentis als eine n e u t r o p h i l e  Gesellschaft erkennen, 
deren Optimum zwischen 5’7 und 6’° schwankt. Auch gegen 
R a u c h  S c h ä d e n  erweist \ sich die Assoziation als sehr 
w i d e r s t a n d s f ä h i g .  E rs t bei s ta rker  Kohlenfeuerung 
meidet sie Siedlungen.
An glattrindigen Stäm men entwickelt sich die Gesellschaft 
aus dem Lecanoretum  subfuscae. D urch Eindringen von 
Physcia ascendens, P. tenetta  und Xanthoria parietina, deren 
D iasporen in den runzeligen Krusten ein geeignetes Keim
bett finden, w erden diese zum Teile zum Absterben gebracht. 
An rauhborkigen  Stäm men leiten aber n u r  diese drei Flech
ten die Entwicklung ohne wesentliche Beteiligung von K ru
sten ein. In  der Optimalphase beherrschen  die dynas tischen  
Blattflechten vom Parm eliatypus das Bild, Krusten treten 
völlig zurück. N ur  auf glatter Borke, besonders auf Eschen 
vermögen sie sich sehr lange zu halten. Bei größerer Luft
feuchtigkeit’erlangen die isidientragenden und die breit lap
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pigen Parm elien  das Übergewicht lind leiten entweder zum 
P arm elietum  acetabulae oder, auf m ehr  saurer Rinde zum 
P arm elietum  caperatae über. An trockenen, gut insolierten 
S tandorten  ist das P hyscie tum  ascendentis Schlußge
sellschaft.
Von Moosen dringen aus Rindenspalten hin und w ieder 
Leucodon sciuroides, Syntrich ia  ruralis, Bracliythecium  ve- 
lu tinum , H yp n u m  cupressiform ae  und einige O rthotrichium  
Arten ein.
Das P hyscietum  ascendentis gehört zusam m en mit den 
Folge-Gesellschaften, dem P arm elietum  acetabulae und dem 
P arm elietum  caperatae zum Verband des X anthorion parie- 
tinae, der w ieder der Ordnung der Epixyletalia  und dam it 
der Klasse der E piphytea  angehört.
Die Gesellschaft ha t allem Anschein nach  eine zirkumpo- 
lare Verbreitung. Sie w urde bisher aus Belgien, Böhmen, 
Deutschland, F rankreich , Österreich, Polen, Rum änien 
Rußland, Schweiz und  U ngarn beschrieben.
Im Vergleiche un tere inander ergeben sich jedoch in Viler 
S truk tu r  mannigfache, konstante Unterschiede, die teils aus 
arealmäßig bedingten Gründen, m ehr aber aus m akroklim a
tischen und  edaphischen U rsachen  deutliche S u b a s s o 
z i a t i o n e n  erkennen lassen.
In  der folgenden Zusammenstellung, die sich mit Ausnahme 
der Schweiz ( O c h s n  e r  1928) auf eigene, z. T. nicht pub
lizierte Aufnahmen stützt, ist bei mindestens fünf Aufnah
men der Stetigkeitswert angegeben, bei weniger Aufnahmen 
die Anwesenheit der betreffenden Arten durch v. (=  vor
handen) bezeichnet:
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Zahl der Aufnahmen 5 5 5 8 5 7 5 6 12 13 10 2 2

C h a r a k f e r a r t e n :
P h ysc ia  a scen d en s  B itt. 3 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 V. v.

— ten e lla  Bitt. i 2 1 2 1 4 2 1 4 4 V. v.
— orb icu laris  (Neck.) Th F r. 2 3 2 2 4 i 4

D i f f  e r c n t i a l a r t e n :
f ü r  d ie  h u m id e  G r u p p e
X a n th o ria  po lycarpa  (E hrh.F lag.) 2 4 1 4 4 4 5
P a rm elia  p h y so d es  (L .)  Ach. 4 5 5 1 1 1 1 5
L ecanora  varia  (E h rh .J  Ach. 3 5 3 2 • 1 3
f ü r  d ie  s u b a t l a n t i s c h e

V a r i a n t  e
R a m a lin a  populina  ("EhrliJ Vain 2 3

— fra x in ea  (L .)  Ach. 2 4 4
E vern ia  p ru n a str i (L .)  Ach. 1 3 5
P h ysc ia  g r isea  A. Z. 5 1 4

f ü r  d ie  x e r i s c h e  G r u p p e
P h ysc ia  s te lla ris  (L .)  Nyl. 4 1 5 3 V . v.

— aipo lia  (E h rh .j Nyl. 3 3 V . v.
f ü r  d ie  k o n t i n e n t a l e  V a r i a n t e

P h y sc ia  p u lve ru len ta  ("HfrinJ Nyl. 1 1 3 4 2 3
P er tu sa r ia  g lobu lifera  ("Turn.,) Nyl. 2 2 2

f ü r  d ie  s u b a l p i n e  V a r i a n t e
L ep to g iu m  sa fa rn m u m fD ic h s  JNyl. V.
C ollem a n ig rescen s  ('Huds.J Ach. V.

f ü r  d ie  s u b m e d i t e r r a n e
V a r i a n t e

P h ysc ia  lep ta lea  D. C. V.
Theloschistes chrysoph ta lm us V.

(L  ) Th. F r .

V e r b a n d s-C h a ra k tcr a r te n :
X a n th o ria  p a rie tin a  (L .) Th. F r . 1 1 3 3 4 5 5 5 V. V.
P a rm elia  exa sp era tu la  Nyl. 2 1 3 1 1 2 2 3 3 4 V.

C andelaria  concolor  ("Dichs.) A rn. 5 1 1 1 1 2 2 2
P a rm elia  fu lig in o sa  (Fr.,) Nyl. 1 2 1 2 3 1 V.
X a n th o ria  candelaria  Oliv 2 2 2 3 1 2
P a rm e lia a ce ta b u lu m  ("Neck.) D uby . 3 1 2 2 V.

— scortea  Ach. 1 1 1 3 V.
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Zahl der Aufnahmen 5 5 5 8 5 7 5 6 12 13 10 2 2

O rd m iiig sch a ra k tcra r tcn :
L ecanora  su b fu sca ta  Magn. 2 1 5 2 5 5 2 4 5 v. v.
Lecidea  pa ra sem a  Ach. 2 2 2 2 3 4 5 v.
B u e llia  m yriocarpa  (D. C.) Mudd 2 1 5 2 2
L eca n o ra  chlarona  Nyl. 1 1 2 2 V* v.

carp inea  Vain 2 3 1 5 V.

P e r tu sa r ia  am ara  (Ach.,) Nyl. 1 1 1
C aloplaca cer in a  (E h rh J  Th. Pr. 2 1 V.

FMnodtna ex ig u a  ("Ach )  Th. Fr. 1 V.

C andelarie lla  xa n th o s tig m a  A.Z. 1

K l a s s e n - C h a r a k t c r a r t :
P a rm e lia  su lca ta  Tayl. 5 4 4 5 3 5 2 3 3 V. V.

36 Gesam t-Artenzahl 9 10 11 14 IS 20 24 10 13 15 22 14 13
14 M ittlere A rtenzahl 7 7 8 9 8 10 12 6 7 10 10 — —

2-6 Homogenitäts-Koeffizient 1-3 1-4 1-4 1-6 2-3 2 - 2 - 1-7 1-9 1-5 2-1 — —

42 G enerischer Koeffizient 44 50 54 50 55 37 38 50 50 47 50 50 25

Nach den als Differential-Arten herausgestellten Flechten 
läßt sich folgende Einteilung treffen: j
1.) Eine h u m  i d e G r u p  p e m it Xanthoria polycarpa, Par
melia physodes  und Lecanora varia als Differentialarten. 
Sie um faßt z w e i  S u i b a s s o z i a t i o n e n :
a) Eine s u b m o n t a n e  Ausbildungsform, das P hyscietum  
parm elietosum  physodis  O chsner 1928. Sie ist durch  ihre 
Artenarm ut, 7-9 Flechten, und durch  das seltene Auftreten 
von Xanthoria parietina  gekennzeichnet. Eigene Differen
tia larten  fehlen ihr. Ih re  W eiterentwicklung führt zum Par- 
m elietum  furfuraceae. Ih re  Verbreitung erstreckt sich auf 
die Mittelgebirge m it Silikatböden. In  ih rer  A rtenkom bina
tion erweist sie .sich s e h r  h o m o g e n .
b) Eine s u b a t l a n t i s c h e  Ausbildungsform, das P hyscie
tum  ram alinosum  fraxinae  Ochsner 1928, ausgezeichnet
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durch das s t e t e  Auftreten von Flechten des Ram alina- 
Typus. Sie ist re icher an Arten, im Mittel 9-12, und be
schränkt sich in kennzeichnender Ausbildung auf einen bre i
ten, nach NO ,verschm älerten  Küstensaum der Nord- und 
Ostsee bis zum vNordfuße der  deutschen Mittelgebirge. Zu 
ih re r  Entwicklung ist >eine höhere  Luftfeuchtigkeit e rfo r
derlich. F ragm entarisch  kann  diese Variante überall auf- 
treten und bietet dann  ein gutes Kennzeichen fü r  das Auf
treten von Lokalnebel.
2.) Eine x e r i s c h e  G r u p p e  m it P hyscia  stellaris und 
P. aipolia  als Kennarten. Sie um faßt d r e i  S u b a s s o z i a 
t i o n e n :
c) Eine k o n t i n e n t a l e  Ausbildungsform, das P hyscie tum  
xantlioriosum  parietinae  Ochsner 1928, der T y p u s  der 
Gesellschaft. Sie weist einen schwankenden Artenreichtum 
und daher eine g e r i n g e  H o m o g e n i t ä t  auf und ist 
durch  Physcia pulverulenta  und  Pertusaria globulifera  als 
D ifferentialarten charakterisiert. Es ist die in Schwaben all
gemein und häufig auftretende Subassoziation. Sie erstreckt 
ih r  Areal auf Gebiete m it einer g r ö ß e r e n  K o n t i n e n t a -  
1 i 1 ä t und ist auf  k a l k r e i c h e  V e r w i t t e r u n g s b ö d e n  
oder auf L ö ß  beschränkt.
d) Eine s u b a l p i n e  Variante, das P hyscietum  collem osum  
nigrescentis O chsner 1928 m it Leptogium  sa turn inum  und 
Collema nigrescens als Differentialarten. Sie ist auf beson
ders t r o c k e n e  n  S tandorten  der K a l k  gebirge beschränkt.
e) Eine s u b m e d i t e r r a n e  Ausbildungsform das P h ys
cietum  physciosum  leptaleae Klein., m it Physcia teptalea  
und Teloschistes chrysophta lm us  als Kennflechten. S ie tr i t t  
in Mitteleuropa n u r  inselartig auf. Ih r  eigentliches Verbrei
tungsgebiet sind die Mittelmeerländer. Vielleicht liegt hier 
schon eine eigene Assoziation vor.
Über die Verbreitung dieser fünf Subassoziationen un te r
richtet in groben Zügen die Übersichtsskizze in Abb. 2.

1
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Die Variationsbreite des P hyscietum  ascendentis in Abhän
gigkeit von Klima und E daphon  gestaltet es zu einem n a 
t ü r l i c h e n  b i o l o g i s c h e n  A n z e i g e r  für die Beurtei
lung m i k r o k l i m a t i s c h e r  Standortsverhältnisse. Das 
stete Auftreten von Xanthoria polycarpa, Parm elia physodes  
und Lecanora varia deutet auf h ö h e r e  N i e d e r s c h l ä g e  
und auf  s a u e r  r e a g i e r e n d e  B ö d e n ;  die Anwesenheit 
von Physcia  stellaris, aipolia  und pulverulenta  spricht fü r  
eine g e r i n g e  L u f t f e u c h t i g k e i t  und für  n e u t r a l e  
bis b a s i s c h e  Böden. E x t r e m e  T r o c k e n h e i t  in  Ver- 
bindung m it k a l k h a l t i g e n  S u b s t r a t e n  wird durch 
die beiden Collemaceen der Gesellschaft offenbar, w ährend  
die Beteiligung von b a n d f ö r m i g e n  Ram alina-Form en

38

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at



N e b e l b i l d u n g  oder h ö h e r e  L u f t f e u c h t i g k e i t  
überhaup t anzeigt. Das Vorkommen von Evernia prim astri 
an  der Basis von Baum stäm m en im hügelig-welligen iGe
lände hat geradezu P e g e l b e d e u t u n g  für  die H ö h e n 
a u s b r e i t u n g  der  B o d e n n e b e l .
So kann ein vertieftes Studium dieser Flechtengesellschaft 
fü r  Forst- und  Landw irtschaft, fü r  Obst- und G artenbau 
wertvolle Winke geben.
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