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ÖKOLOGISCHE VERHALTNISSE IN TIEFLANDAUEN
AM BEISPIEL DER MARCH

Von Anton Drescher, Laxenburg

Die azonalen Gesellschaften der Auenwälder werden in ihrer
Zonierung und Dynamik von der Hydrologie des Flusses bestimmt
und sind an den Bereich der alluvionen Sedimentation gebunden.
Das Verbreitungsmuster der Standorte ist von der Morphologie
des Flußabschnittes abhängig. (Abb. 1 ) .

Man kann drei Arten der Landbildung unterscheiden:
1. Auflandung:
Auflandung nennt man Ablagerungen des Geschiebes bei Verminde-
rung der Schleppkraft. Die Folge davon ist eine Inselbildung
im Strombett.
2. Anlandung:
Anlandung ist Feinsandablagerung an bestehenden Haufen, an
Flachufern und an Prallufern (Uferwälle) durch die strömungs-
bremsende Wirkung der Vegetation.
3. Verlandung: ;
Verlandung ist eine Sedimentation von Schluff und Ton bei sehr
geringer Strömungsgeschwindigkeit oder in stehendem Wasser, vor
allem in abgeschnittenen Altarmen oder zwischen den Uferwällen
einer Insel.

Die Formen, die durch diese Ablagerungen entstehen, sind
in MARGL 1971:1-3 genau beschrieben. Diese und von der Erosion
(an der March vor allem Seitenerosion) veränderten Formen mit
recht unterschiedlichen ökologischen Bedingungen, werden von
einer Reihe sehr verschiedener Pflanzengesellschaften besiedelt,

HYDROGRAPHIE

Die March entspringt an der mährischen Grenze in 1275 m s.m.
und mündet nach 352 km am Fuß des Thebener Kogel in 136 m s.m.
in die Donau. Bei einem Höhenunterschied von 1140 m ergibt sich
ein durchschnittliches Gefälle von 3.24%o, die Marchgrenzstrecke
von der Thayamündung bis zur Mündung in die Donau weist hingegen
bei einem Höhenunterschied von 12- m nur ein Spiegelgefälle von
0,153%o auf. Diese Angaben beziehen sich auf die Verhältnisse
vor der Regulierung, die 1964 abgeschlossen wurde. Damit wurde
der Unterlauf der March (Marchgrenzstrecke) durch die Anlage
von 17 Durchstichen von 80 km auf 69,15 km verkürzt. Man hat für
diese Strecke ein Sohlgefälle von 0,1792%o ausgerechnet.

Die durchschnittlichen Abflußmengen von Niedrigwasser : Mit-
telwasser : Hochwasser verhalten sich an der March wie 1 : 4 :
80, an der Donau hingegen wie 1 : 2 : 7 . Oie Speisung durch
Gletscherschmelzwässer aus den Alpen führt bei der Donau zu ei-
ner ausgeglicheneren Wasserführung.

Eine Besonderheit der March bilden die Rückstauhochwässer,
die bei Donauhochwasser einen RUckstau der March bis über March-
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egg bewirken; dadurch werden manche Teile der Au unter Wasser
gesetzt.

Das gesamte Einzugsgebiet der March inclusive der Thaya,
dem größten Zubringer, beträgt 26.658 km .

Bedingt durch den Gesteinsaufbau des Einzugsgebietes und
die geringe Schleppkraft des Stromes lagert die March im March-
feld weniger kalkhaltiges und feinkörnigeres Material ab als
die Donau; dies bestätigen auch Korngrößenvergleiche aus Boden-
proben der Donau (Jelem 1974) und der Marchgrenzstrecke
(Krapfenbauer 1962). Damit wird das Fehlen einer Reihe von
kalksteten Pflanzen wie Salvia aiutinola, Phy&ali& alktkengi,
lithoiptn.mu.rn puipu<t.0cae*u£eum, A&afium eutopaeum und Sanicala
eutopaea erklärt. Den hohen Mg-Gehalt des Bodens und die mit
der Tiefe zunehmenden Werte von Na und Cl" bringt Krapfen -
bauer (62:201-203) mit einem "fossilen" Grundwasser, das mit
dem Grundwasser der Marchauen in Verbindung steht, in Zusammen-
hang.

Der hohe Prozentsatz der Ton- und Schluffraktion und die
lange andauernden jährlichen Überschwemmungen bewirken eine
starke Vergleyung bis in die obersten Bodenhorizonte. Diese Bo-
denunterschiede zwischen March- und Donauauen zeigt auch die
Bodentypenkarte von ND von J. Fink (NO-Atlas).

KLIMA

Die Marchniederung liegt im nordöstlichen Randbereich des
pannonischen Klimas. Die mittleren Niederschläge zwischen 500
und 620 mm/Jahr (wobei sich ein schwaches Maximum im Herbst
z e i g t ) , die relativ trocken-warmen Sommer und die stärker aus-
geprägten Temperaturextremwerte stimmen mit den phänologisehen
Daten von ROSENKRANZ Uberein (NO-Atlas).

Auch Beispiele der Pflanzengeographie verdeutlichen diese
Randlage: Ultica. kioviznòi&, Clzmatiò int taxi io lia, Fxaxinuò
anguòti^olia Vani, Lzucojum azòtivum, Caizx mzlanoòtachya und
Tilipe.ndu.la àtzppoia gedeihen hier an ihrer westlichen Verbrei-
tungsgrenze.

ÖKOLOGISCHE CHARAKTERISTIK DER

PFLANZENGESELLSCHAFTEN

Man unterscheidet Primär- und nach menschlichem Eingriff
Sekundärgesellschaften. Eine weitere Einteilung erfolgt in die
Gesellschaften der Verlandungs-, der Anlandungs- und der Auf-
landungsserie, die man in Pionier-, Folge- und Endgesellschaf-
ten gliedern kann.

P i o n i e r g e s e l 1 S c h ä f t e n
Gesellschaften der Verlandungsserie
POTAMETALIA W. Koch 1926

M y r i o p h y l l o - N u p h a r e t u m W. Koch 1926
(Schwimmblattgesellschaften). Tritt an tiefen Totarmen der March
(Maritz) auf. Nupha/i la team kennzeichnet dieses erste Stadium
beginnender Verlandung.
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T r a p a e t u m n a t a n t i s Müller et Görs 1960
(Wassernußgesei lschaft). Eine sehr seltene wärmeliebende Gesell-
schaft, die nur in der alten March bei Drösing (Durchstich XV)
vorkommt. Ttiapa natane ist bestandesbildend und bedeckt das
Nasser völlig.
H o t t o n i e t u m p a l u s t r i s Tx 1937 (Wasserfeder-
gesell schaft). H otto nia patu.6tn.ih wird an seichten eutrophen Grä-
ben und Tümpeln meist von Wasserlinsen begleitet.
L e m n o - S p i r o d e 1 e t u m W. Koch 1954 (Hasserlinsen-
Decke).Die deckende grasgrüne Schicht von Lzmna steht an klei-
neren Tümpeln und Teic h e n , me.ist mit dem Röhricht in Kontakt.

PHRAGMITETALIA (EUROSIBIRICAE) W. Koch 1926 em.Pign. 1953

S c i r p o - P h r a g m i t e t u m W. Koch 1926 (Teich-
röhricht). Das Teichröhricht säumt als amphibische Gesellschaft
(auf Schlamm) verlandende eutrophe Altwässer. Sie folgt auf die
Schwimmblatt- oder Wassernußgesellschaft und ist der Vorläu-
fer des Grauweidengebüsches. Bezeichnend für die March ist das
Vorkommen von Uxtica kioviznàió.

G l y c e r i e t u m m a x i m a e G r a e b n . et Hueck 1 9 3 1
( W a s s e r s c h w a d e n - R ö h r . ) • A n d e r M a r c h n ö r d l i c h B a u m g a r t e n b i s an
d i e T h a y a m ü n d u n g ist d i e s e G e s e l l s c h a f t an d i e t i e f s t e n S t e l l e n
im R e l i e f g e b u n d e n ( V e r l a n d e t e A l t a r m e ) . S i e s t e h e n m e i s t in
r ä u m l i c h e m K o n t a k t zu G r o ß s e g g e n b e s t ä n d e n , z u d e n e n s i e a u c h
d i e m e i s t e n s y n ö k o l o g i s c h e n B e z i e h u n g e n h a b e n . / I n d e r A r t e n g a r -
n i t u r f i n d e n s i c h n e b e n d e m d o m i n i e r e n d e n Glycziia maxima ( W a s -
s e r s c h w a d e n ) n u r n o c h Butomuò umbzllatui m i t s e h r h o h e r S t e t i g -
keit. Von den Uagnocaiicztalia-krten ist nur C'aKzx gn.acili&
von Bedeutung, daneben noch Sium lati^oliam, IKÌÒ p&zudaco\uA
und Aiisma plantago- aquatica ; als Begleiter treten Ranuncatuè
xzpznò [Kgnopyio-Rumicion) und verschiedene Holiniztalia-hrten
[ M i palai t\i&, Lythium òalicania) auf.

M A G N O C A R I C E T A L I A P i g n a t t i 1 9 5 3

A l s a n d e r M a r c h am w e i t e s t e n v e r b r e i t e t e G e s e l l s c h a f t w ä r e
n o c h d a s C a r i c e t u m g r a c i l i s ( G r a e b n . e t H u e c k
1 9 3 1 ) T x . 1 9 3 7 ( S p i t z s e g g e n - R . ) zu e r w ä h n e n , n e b e n d e m d i e ü b r i -
g e n V e r t r e t e r d e r Magnocatiicztalia: C a r i c e t u m r i p a -
r i a e S o ó 1 9 2 8 , C a r i c e t u m v e s i c a r i a e
B r . - B l . et D e n i s 1 9 2 6 , C a r i c e t u m e l a t a e W . K o c h
1 9 2 6 ( N a n n i - A u ) s t a r k z u r ü c k t r e t e n ( v g l . B a l ; - T u l . , H ü b l 1 9 7 4 :
2 7 7 - 2 7 9 ) .

P h y s i o g n o m i s e h a u f f a l l e n d i s t d i e D o m i n a n z v o n Can.zx gnaci-
tiò, n e b e n d e r d i e m i t h o h e r S t e t i g k e i t a u f t r e t e n d e n Magnoca-
Kicztalia-und CaKicion g/iacilio-vulpinaz-hrten (Caxax vzoic.an.ia,
Phalaniò an.undina.cca, Gatium palaitn.c, Glyczn.ia maxima, S-cum la-
ti^olium) an Bedeutung verlieren.

Als trockenstes Glied dieser Reihe würde ich nach eigenen
Beobachtungen an der March das Canicztum xipa-xiaz bezeichnen,
das mit den Holiniztalia-hrten Lytkn.um halicania, Symphytum o&-
^icinale., iyòimachia vulgan.ià und Gxatiola o^icinaliò zu den
Wiesen des Cnidion vznoò-c überleitet.

Die Bodenprofile der bisher besprochenen Gesellschaften sind
geprägt vom Wasserregine, was in der starken Vergleyung zum Aus-
druck kommt. In den beiden ersten Gesellschaften finden wir bis
oben blaue Reduktionsflecken, die die lange Hasserbedeckung ver>
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raten. Auch die Böden des Canicztum Kipaxian sind sehr lange
überschwemmt, wir finden hier Rostflecken bis in die obersten
Schichten des Profils. Ähnliche Wasser- und Bodenverhältnisse
sind nur mehr iüi Sa.lice.tum albo-$iagilio (Subass. von ßaldin-
geia aiu.ndinace.ti) anzutreffen.

ALNETALIA GLUTINOSAE Tx. 1937

F r a n g u l o - S a l i c e t u m c i n e r e a e Male.1929
(Grauweiden-Faulbaum-Gebüsch) Dieser Buschwald tritt als Folge-
gesellschaft des Teichröhrichts auf. Er besiedelt mit Salix
cine.ne.a, seltener Salix alba und Salix tiiandna, kleinere
Mulden. Der Grundwasserspiegel ist durchwegs nahe der Erdober-
fläche, was zahlreiche Vlixagmititalia-krten (Phiagmite.6 com-
munio, Butomuò v.mbzllatu&, Sium lati^olium usw.) zeigen.

Gesellschaften der Aniandungsserie

CYPERETALIA FUSCI Pietsch (1961) 1963

H e l e o c h a r i s a c i c u l a r i s - L i m o s e l l a
a q u a t i c a - As s.
Wenige Wochen nach dem Trockenfallen der tonigen bis schlam-
migen Sedimente (bei Niedrigwasser) sind die niedrigen, locke-
ren, lückigen Bestände voll entwickelt. Charakteristisch für
diese Pioniergesellschaft sind die 1-jährige limo&tlla aqua-
tica, Eleochaiii aciculari* sowie Gnaphalium uliginoòum als Art
des Nanccypziion. Als Begleiter treten sporadisch Hagnocaxici-
talia-brten wie Caxex ve.6icaiia, Caxe.x giacilii, Agrcpyro-Rum1-
cion-Arten wie Koxippa òilvzitxiò und Rumex cii&può auf, die
auf lange Wasserbedeckung schließen lassen. Auf den genetischen
Zusammenhang mit den Strauchweidenauen deutet das Vorkommen
von Salix txiandxa in der Krautschicht.

BIDENTETALIA TRIPARTITI Br.-Bl. et Tx. 1943

P o l y g o n o - B i d e n t e t u m (W. Koch 1926) Lohm.
1950 (Knöter ich-Zweizahn-Zone)
Diese halbhohe Gesellschaft auf Schlamm bis Feinsand besiedelt
die Flachufer lengsam fließender Altarme. Auch sie steht mit
dem Mandelweidenbusch in Verbindung, angedeutet durch Salix
txiandxa in der Krautschicht, limonella aquatica und Eleocha/iio
aciculaiiò als Begleiter lassen die Entwicklung aus Kleinlings-
gesellschaften erkennen (Uferzonierung). Typisch ist der noch
sehr hone Anteil der Anuellen am Aufbau der Gesellschaft.

MAGNOCARICETALIA Pign. 1953

P h a l a r i d e t u m a r u n d i n a c e a e L i b b e r t 1931
{ G l a n z g r a s - R ö h r i c h t )
An der March vor. Schloßhof bis zur Thaya bei Rabensburg eher
häufig (Bal.-Tul., Hübl 1 9 7 4 ) . Die Gesellschaft bildet Streifen
am fließenden Wasser oder größere Bestände in Senken, wo das
Wasser während öer oft Monate dauernden Überflutungen durch-
fließt. Die biegsamen Halme ertragen fließendes Wasser besser
als das Schilf. Die dichten Grasbestande bremsen das Hochwasser
und wirken auflendend (Ablagerung von lehmigen und feinsandigen
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B e s t a n d t e i l e n ) . Dominierend ist Pna.La.fiio aiandinacc.a mit durch-
wegs sehr hohen Deckungswerten ( 5 ) . Von untergeordneter Bedeu-
tung sind Großseggen (Ca-tex fiipaxia und Caie* giaciti*) ; die
Magnocaiicztalia-hrten ELtoc.ha.Kii> paLuòtfiiò und GaLium paluòtfit
sind mit hoher Stetigkeit vertreten, ebenso Itilo pòzudaconuò
als Klassencharakterart.

SALICETALIA PURPUREAE Moor 1958

S a l i c e t u m t r i a n d r o - v i m i n a l i s T x 1948
(Mandelw e i d e n b u s c h ) , (Syn.: Salicztum tiiandnao. Malcuit 1929).
An sandigen Steilufern, seltener an sandig-lehmigen Flachufern,
tritt der Mandelweidenbusch als öfter unterbrochener Saum auf.
Oie am Flachufer mit hoher Stetig keit auftretenden Bidentalia-
Arten (Poiygonam hydnopipe.fi, ßidzno tiipaKtitu*) und verschie-
dene Begleiter weisen auf enge synökologisehe Beziehungen zur
Knöterichzone, aus der diese Bestände durch Sukzessicn hervor-
gehen dürften, hin. Im Saum an den höherliegenden Steilufern
treten in der Strauchschicht neben dominierenden SaLix tfiiandna
und SaLix viminali^ in geringer Deckung SaLix alba, selten
SaLix. pufipuAza und PopuLuA nigfia auf. Lamium maculatutn und
Azgopodium podagiaiia, die vergleyte Böden und langdauernde
Überschwemmungen meiden, weisen auf andere ökologische Verhält-
nisse und die synökologisehen Zusammenhänge zu Folgegesellschaf-
ten hin. Ältere Bestände haben in der Artenkombination der
Krautschicht manchmal eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Silber-
weidenauen .

S a l i c e t u m a l b a e - f r a g i l i s I s s l e r ( 1 9 2 4 )
1926 em. Soô e t S imon 1957 ( S i l b e r w e i d e n a u )
Oie Gesellschaft bildet einen Weiden-(Pappel-:)hochwald, in dem
Salix alba dominiert; hinzu treten Salix x fiubznò, seltener
Salix fafiagilio, PopuLuò nigfia u n d PopuLuò alba. F ü r d i e i n e i n e
B a u n - , S t r a u c h - u n d K r a u t s c h i c h t g e g l i e d e r t e n B e s t ä n d e i s t e i n e
m a n c h m a l a u f t r e t e n d e S y n u s i a l S t r u k t u r b e m e r k e n s w e r t . E s t r i t t d a -
bei eine Art dominant auf {Untica dicica oder Aòtzx lanczolatuò),
Ein Frühjahrsaspekt wie in der Hainbuchenau fehlt wegen der im
Frühjahr langdauernden Überflutungen. In nassen Ausbildungen
fehlt sogar eine eigene Strauchschicht, gekennzeichnet durch die
Nässezeiger Polygonum hydnopipvfi, Ranunculuò \zpzn&, Agxoòtii
alba und Rofiippa 6 iL\) Z6tn.it,. Durch Niveauerhöhung geht diese Sub-
ass. von ßaLdingzfia an.undinace.a in die frische Subass. typicum
Jurko 1958 über. Ihr fehlen bereits die Nässezeiger, während
GaLium apaninz, Humuluò Lu.paLu.it und Glzchoma hecfeiacea hervortre-
ten. Die Böden der nassen Subass. sind tonig und stark vergleyt,
die der frischen sandig bis lehmig (oft ist die Schichtung noch
e r k e n n b a r ) .

Gesellschaften der Auf1andungsserie

Sie sind schwer auszuscheiden, weil nach der abgeschlossenen
Regulierung keine Inseln mehr gebildet werden. Die wenigen noch
bestehenden Inseln haben ein sehr fortgeschrittenes Entwicklungs-
stadium erreicht - Die Sukzession von Pioniergesellschaften über
das Salicztum tKiandfio-viminalii zum Salicttum albo- &n.agili&
v o l l z i e h t s i c h i n w e n i g e n J a h r z e h n t e n . D a S c h o t t e r a l s S u b s t r a t
f ü r d i e A u s b i l d u n g d e s SaLicztum pufipuizae. f e h l t , w i r d d i e E n t -
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Wicklung von Flutrasen über den Mandelweidenbusch zur Weißwei-
denau führen, in deren höchster ("trockenster") Ausbildung
schon Höhenzeiger (Sciophutania nodo&a., Lap&ana communio, sel-
ten Cixcata lutttiana) zu finden sind.

F o l g e g e s e l l s c h a f t e n

An die bisher beschriebenen Anfangsgesellschaften schließen
die Folgegesellschaften an, die an der March flächenmäßig sehr
spärlich ausgebildet sind. Das an der Donau in Oberösterreich
noch häufig, in Niederösterreich verarmt auftretende Alnztum
incanali fehlt an der March völlig. Die Folgegesellschaften wer-
den hier von Pappelbestanden gebildet, In denen bereits ftaxi-
mi* angu&ti^olia, Quzficu.6 fiobui und seltener Ulmu& caupini^o-
lia eingestreut vorkommen. Sie leiten damit zu den Eschen-Ei-
chenauen über. Auch in der Strauchschicht treten bereits Gehöl-
ze der Harten Auen auf, vor allem Coinuò òanguinca,sei tener
Cia.tae.gai Zazvijata, Evonijmui tuKopata und Rhamnuò cathaxtica.
Die Nässezeiger der Phragmitetalia fehlen fast gänzlich. Die
schwarzpappelreichen Standorte stocken auf sandigen Böden. Län-
gerdauernde Perioden mit Staunässe fehlen, im Untergrund finden
wir mehr oder weniger tief Grobsandschichten.

Die Silberpappelbestände findet man regelmäßig auf lehmige-
ren Böden, die zur Vergleyung neigen. Es treten Nässezeiger mit
hoher Stetigkeit auf {Ranunculu.6 xzptni, Lzucojum ae.6tivum).

Q u e r c o - F r a x i n e t u m o x y e a r p a e Fuk. et
Mag. (Syn.: Quzxco-fiaxinatum Horâk 1960 p.p.)
Die Assoziation wird von der Quirlesche beherrscht. Flatterulme
und Stieleiche treten zurück. ¥taxinu& angu&tifiolia ist die ein-
zige Baumart, die die stark vergleyten und schlecht durchlüfte-
ten Böden und die lange anhaltende Staunässe-erträgt. Nach Ro-
dung tritt das Caiicttum xipaiiat als Ersatzgesellschaft auf.

F r a x i n o - U l m e t u m t y p i c u m (Tx. 1952)
Oberdorfer 1957, (Syn.: Ulmo-f\axine.tam Jurko 1958, Quznco-
fxaximtum ap. Mezera 1956, fxaxino-Ulmitum Knapp 1944 p.p.)
Die an der March flächenmäßig am weitesten verbreitete Gesell-
schaft läßt sich in mehrere Untereinheiten gliedern. Sie stellt
sich auf tonige'i bis tonig lehmigen Böden ein. Als Differential-
arten für die nasse Subass. ist eine Reihe von Nässezeigern wie
Sium lati^olium, Lythxum òalicaiia und Ly&imachia vulgaxiò mit
hoher S t e t i g k e i t v e r t r e t e n . Eiche und F l a t t e r u l m e spielen eine
größere Rolle als im Quzxco-Fxaxinztum.
Die frische Subass. bevorzugt lehmig-tonige, weniger stark ver-
gleyte Böden. Die Feldulme tritt an die Stelle der Flatterulme
und die Krautschicht mit Coxnu& sanguinea, Cxatazgu& Laivigata.
und Evonymu* tuxopaza ist reicher ausgebildet.
In der Krautschicht sind schon fast alle Zeiger der Harten Au
vorhanden: Ca-tex òilvatica, Ajuga /i&ptani, Rumex òanguinzuò,
Geum uibanum, Caitx ipicata, Sciophulaiia nodo&a, Viola Kzichtn-
bachiana u.a. Nach der Art der Bewirtschaftung kann man verschie-
dene Zustandsformen unterscheiden: Ausschlagswald mit geförder-
ter Feldulme, Hochwaldformen mit dominanter FKaxinu.6 angu&ti^o-
lia (Herrschaftswald bei Hohenau) und solche, wo Eiche beige-
mischt 1st.
Nach Rodung treten Gesellschaften aus dem Cnidium vwo&i-Ver-
band auf, die Bal.-Tul. HUbl 1974 von der March beschreiben.
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L a t h y r u s p a ì u s t e r - G r a t i o l a o f f i -
c i n a 1 i s - Ass. Bal.-Tui. 1963
In den bei Hohenau gefundenen Standorten sind Magnoca\icztaLia-
und Agiopyio-Rumicion-brten noch stark vertreten und deuten auf
ähnliche hydrologische Verhältnisse, wie sie in der nassen Va-
riante der Wald'jesellschaft herrschen hin.

G r a t i o l a o f f i c i n a l i s - C a r e x p r a e -
c o x - s u z a e - Ass. Bal.-Tul. 1963
Ersetzt die frischen Varianten der Waldgesellschaften nach de-
ren Rodung. Charakteristisch für alle drei unterschiedenen Sub-
ass. sind die hohe Stetigkeit von Canzx piazcox-huzaz und Gxa-
tioZa o^ininalii, die mit AlopzcuiuA p\atzn&iò auch recht hohe
Deckungswerte erreichen. In dieser Gesellschaft sind auch pon-
tisch-pannonische Arten wie Clzmatit> intzgxi^oZia, Canzx mzlano-
òtachya und filipznduZa étzppoòa. vertreten.

E n d g e s e l l s c h a f t e n

Q u e r c o - U l m e t u m m e d i o e u r o p . I s s l e r 1 9 4 2
(Pass. 1 9 5 6 ) , ( S y n . : Ulmo-Que.n.ce.tum Jurko 1958, Ficanio-Ulmztum
Knapp 1944 p . p . ;
Es handelt sich hier um Hartholzauenwälder mit reichgegliedertem
Schichtenbau. Die selten kurzzeitig überschwemmten Standorte wer-
den durch die Arten der Harten Au gekennzeichnet.

Subass. von C a r e x a l b a Jurko 1958 (Feuchte Harte Au)
(Syn.: Qu.zKco-Ulme.tum hiaxinztoòum Mezera 1956)
Als Differentialarten treten in der Strauchschicht Vibuinum opu-
Iu6, in der Krautschicht Lyiimachia nummu Calia und V a champ Ò -La
cazipitoòa als leuchtezeiger auf. In den bindigen Böden, finden
wir in weniger als ein Meter Tiefe einen schwachen Gleyhorizont,
der einen stärkeren Grundwassereinfluß andeutet.

Subass. von P o l y g o n a t u m l a t i f o l i u m
Wendelb. 1960 (Hainbuchena.u), (Syn.: Quzico-UZmztum convaLZaniz-
to&um Jurko 1958, Que.ico-ULme.tum caipinztosum Mezera 1956)
D i e s e S u b a s s . b e s i e d e l t d i e h ö c h s t e n N i v e a u s i n n e r h a l b d e r r e z e n -
t e n A u . A l s D i f f e r e n t i a l a r t e n f i n d e n w i r - H ö h e n z e i g e r , w i e Kt>tia-
galuò glycyp'nyltoó, Viola odotata, Eupatoxium cannabinum, Chazio-
phyllum tzmulum, Conydalit cava, Biomuò xamoòuó u.a. Die leich-
ten Böden v/eisen keinen Vergleyungshorizont auf, die Standorte
sind nur mehr sehr selten und kurzfristig überflutet.

Als Ersatzgesellschaft tritt die C n i d i u . m v e n o s u m -
V i o l a p u m i l a - Ass. Korneck 1962 auf'. Bal.-Tul., Hübl
1974 beschreiben sie aus der Marchau. Die Standorte sind durch
eine kurze sommerliche Trockenperiode gekennzeichnet. Magnocaii-
cztalia-hrten treten zurück, während KKKhttuitkeAeXaZia- und Agio-
pyfLO-Rumicion-Arten eine steigende Rolle spielen.

Ob an der March feuchte, noch von der Auendynamik beeinflußte,
Gesellschaften aus dem Catipinion be*u£.c-Verband Oberd. 1953 vor-
kommen, muß noch eingehend untersucht werden. Es ist zu vermu-
ten, daß das Q u e r c o r o b o r i - C a r p i n e t u m
Soô et Pöcs (1931) 1957 mit den Subassoziationen 6fiax.ine,to&um
und bxomttotum bzne.ke.nii auch an der March vorkommt. Hier über-
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« X * .

Tullner Feld Marchfeld

Abb. 2a Korngrößenverteilung typischer Böden der Donauauen aus
Mittelwerten von 0 - 7 0 cm Tiefe.

I00L

lit

Hohenau Zwemdorf

Abb. 2b Korngrößenverteilung typischer Böden der Marchau aus
Mittelwerten von 0 - 8 0 cm Tiefe.
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w i e g e n d i e Caipinion- g e g e n ü b e r den Alno-Padion-hrten, w a s d i e
Tendenz zum Qjmxco pztizai-Ca.fipinztu.rn Soô et Poes 1957 zeigt.

Parallel dazu werden von Bal.-Tul., Hübl 1974 von der Thaya-
Au trockene Wiesengesellschaften beschrieben, die zum Moiinion
[Sziia.tu.lo-T z^taeztmm commutatai) oder gar zu den Tzttuczto-
Biomztta zugeordnet werden.
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