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Summary 

9. S:v m p osi UIll über dIe m lllu"\\'issC llsch a flHclw Forscll un~ [n der ObCl'lausilZ -
um 4, lind 5. November \!}ß!J in G örlitz 

Pflanzengesellschaften und Standortsverhältniss'e 1m 

Naturschutzgebiet "Dubringer Moor " 
Von WERNER PIE T S C H 

Mit 1 Tabe lle 

l'lant CO ßllllunili cs a nd s il c condil ioll s in the nature conscr\'anC\' :trca ~ Dubrillscr M(Jor~ . 

Numerous spccics :lIld plant comrnunitics or occanlc and suboceanic range rench a last center 
Of species d i\"er sity in tltelr d is tribution at the caSlcrnmOSl limit or thclr ,lI'cal in thc NSC "Du
brlngcr Moor", 

i\n outlinc is g iven of lhe most i mportant plom communities dominmed by f10 ristic elements 
of allanlic nmgc of open waten;, bog IlO le, lransition - , !\ igl\ - anel low bog complexes and mire 
wood s, 

Tl1e ecologlca\ eondi tion s of bog waters . slle of lhe I\\ost im po r tant vcgelntion unils are d is 
cussed . The "Dulll'lngcl' Moo]''' c!wl'acl el'izes 11 typlcal healll b og. beio n gi ll g tO Ille hydl'o!ogicul 
mixed type of see page bog anel bog of laclIst rlne o l'igtn of acidop!\l1ic. oJlgohumosic and ollgo
mesotl'ophic condition. 

Das NSG .Dubringcl' Moor- liegt im Kr. Hoyerswerda und weist eine Flächengl'ölje VO!l 

104.7 ha auf. Es befinde t sich in der Landschaftscinheit .Wcslliche Obcrlausitzcr Heiden 
und crstreckt s ich von 119 bis 135 m Ü. NN. 

1. Pflanzengese ll schaften 

Di e Vegetation des NSG _Dubringer Moor" ze ichnet s ich durch das Vorkommcn zahl 
reicher. vom Auss terben bed rohter und cxistenzgefährdetc r Pflanzcngesell schaften des 
at lantischen Flo renelementes aus. Es hande lt sich dabei um Vertreter ozeani sch b is sub
ozcanisch vcrbrcitcter az idophi lcr Ufergese ll schaften W- und SW-Eul'opas, die auf dem 
Terri torium der DDR nur noch in der Lausitzcl' Niedcrung einc op timale Ausbildung und 
'hier ihren letzten Häufungspunkt an der Ostgrenze ihres Vcrbreitungsarcals erreichcn und 
kaum noch Odcr und NeiJjc (Kohlfurtcl' Hcide) überschre iten. 

Es hande lt sich um d ie Vegctation dei' a zidophilcn, oligotro phcn He idcmore \v-EllI'opas, 
dic in der Lausitzer Niederung und insbesondcrc im Dubringel' Moo r aufgl'und des Mikro 
klimas von pseudoallant ischer Tö nung cine bcsondcre Masscilentfaltung und groJjflächige 
J\ usdehnu ng errcicht (a tla nti schc Exk lave dcr Lausitz) ; sie zäh lt se it vic len Jahrzchnten 
zu dcn wertvo llen Besondcrhciten in Mitteleu ropa. 

Es handelt s ich um fo lgende Pflanzengesell scha ftcn : 

1. Elcocharitctum multicaulis - Gcsellschaft dcs Vielstengligcn Sumpfricdes 
2. Sphagno-Utl'icularictulll ochrolcllcdC - Gcse ll schaft des Ockel'gelben Wasscrsch la uches 
3. Rhy nchospol'ctum fuscae - Gesell schaft der Braune n Schnabc ll'i cdcs 
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4. Erico-Sphagnetum papillosi - Glockenheidc-Bultentorfmoos-Gcsellschaft 
5. Sphagnetum papi llosi - Warzcn-Torfmoos-Bultgesellschaft 
6. El'icetum tetralicis - Glockenheide-Flur 
7. Sphagno-Betuletllm pllbescentis - TOl'fmoos-Moorbil'ken-Gehölz 

Insgesamt wurden 63 verschiedene Vegetationse in hei ten erfaljt. 

Der Anteil der Standorte mit Wasserpflanzengesell schaften bezogen auf die Gesamtfläche 
des NSG ·ist mit < 10 % gering. Ein Drittel der Fläche wi rd von gehölzfre ien, offenen 
Moor-, Heide- und Sumpfpflanzengesell scha ften e ingenommen, von dene n die Vegetation 
der sauren Zwischenmool'-Komplexe überwiegt. Etwa zwei Drittel der Fläche werden von 
Waldgese ll schaften bedeckt. die zum einen die überwiegend mittleren, nährstoffarmen 
Grundwasse rsande des Minera lbodens und zum anderen die Torfböden untersch iedlicher 
Grundwasserführung bes iedeln. 

Die Pfl anzengesell scha ften gehören fo lgenden Haupt-Vegetationskomplexen an: 

1. Vege tation der Gewässer und offenen Wasserflächen 
1.1. Wasserlinsen-Gesellschaften (Lemnetea minoris) 
1.2. La ichkraut-Gese llschaften (Potametea) 
1.3. Gese ll schaften ' der untergetauchten Litol'alregion (Littore lletea) ind. Europäische 

Zwiebelbinsen-Rasen (junce ta lia bu lbosi) 
1.4. Kleinwassersch lauch-Moorsch lenken und -Moortümpel 

(Utricu larietea intermedio-minoris) 

2. Vege tation der Zwischenmoorkomplexe, Kleinseggen-Süm pfe 
(Scheuchzerio-Carice tea) 

2.1. Moorsch lenken- und Schwingrasen-Gesellschaften, Schnabell'ied-Gesellschaften 
(Rhynchospol' ion a lbae) 

2.2. Fadenseggcn-Sümpfe (Caricion lasiocarpae) 
2.3. Mitte leuropäische Braunseggen-Sümpfe (Caricion canescentis-fuscac) 

3. Vegetation der Hochmool'komplexe (Oxycocco-Sphagnetea) 
3.1. Moosbeercn-Glocken heide-Bulten -Gesel lschaften (Oxycocco-Ericion tetra lieis) 
3.2. Glockenheide-Feuchtheiden (Erieion tetl'alieis) 

4. Vegctation dcr Flachmoore und Sümpfe (Ph ragmitetea) 
4.1. See- und Te ichröhrichtc (Phragmition) 
4.2. Groljseggen-Sümpfe (Magnocaricion) 
4.3. Klein- und Bachröhrichte (Glycerio-Sparganion) 

5. Wald- und Gebüschvegetation 
5.1. Birken-Kiefer-Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 
5.2. Bodensaure Laubmischwiilder (Quercetea robori -petraea) 
5.3. Erlenwälder (Alnetea g luti nosae) 
5.4. Seggen-Grau we iden-Gebüsche (Carici-Sal icetea cincrcac) 

6 . Einjähr ige Zwerg binsen-Fluren (Isocto-Nanojuncetea) 
- Zwerglein-Fluren (Radio lion linoides) 

Im folge nden werden die Vegetationskomplexe mit den wichtigsten Pflanzengesellschaften 
charakterisiert. 

In der Vegetat ion der 0 f f e n e n Was s er f I ä c h e n finden wir Gesellschaften, die 
s ich vor a llem durch das Auftreten a tl antisch-subatlantischer Arten auszeichnen. J e nach den 
Standortsverhä ltnissen entfalten s ie ausgedehnte Massenbestände und können ihre Sied
lungsgewässcr vollständig ausfü llen. Die wichtigsten Gese llschaftcn sind : 

Zwiebel binsen-Sumpf (Juncetum bulbosi) 
Torfmoos-Zwiebelbinsen -Sum pf (Sphagno-J uncetll m bul bosi) 
Vie lstengliges Sumpfried-Ges. (Eleocharitetllm multicaulis) 
Torfmoos-WasserschIa uch-Ges. (Sphag 110-U tricula rietu In m inoris) 
Ges. des Ockergclben Wassc rschlauch (Utricu larictllm ochrolellcae) 
Zwergigelko lben-Ges. (Spal'ganietllm minimae) 
Ges. des Knöter ichblättr igen Laichkrautes (Junco-Potametum polygonifoliac) . 

Die Vegetation der Moa I' s chI e n k c n - Kom pIe x e (Rhynchosporion) wird durch 
das massenhafte Vorkommen des Braunen Schnabel ri edes gekennzeichnet. Das Rhyncho-
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sporetum fuscae ist die marka nteste Gesellschaft. die groij flächig über viele Tausende von 
Quadratmetern entwickelt ist und zeitweilig vom Grundwasser bedeckte Torfrohböden 
mattenartig überzieht oder ständig mit Wasse r gefüllte Torfteiche und Schlenken in aus
gedehnten Rasen säumt. 

Rhynchosporetum fuscae Ces. des Braunen Schnabel r iedes 
Rhynchosporetum albae Ces. des Weiijen Schnabel riedes 
Eriophorull1 al1gustifolium-Spagnum faIlax-Ces. 
Tor fmoos-Schma lbl ä Urige W ollgras-Ges. 

Je nach der hydrologischen Situation s ind im Kontakt mit dem Grundwasser ausgedehnte 
Bestä nde einer Zwischenmoorvegetation entwickelt. Carex Iasiocarpa, C. rostrata, C. lusca, 
j unClfs acutifIorus, Comanml palustre und Hydrocotyle vulgaris sind die wich tigsten Arten, 
d ie zusammen mit den To rfmoosen SphaglZl1l11 paluslre, Sph. [aIla); und Sph. anglIst ifolium 
das Bild der Vegetation besti mmen. Als pflanzengeographische Besonderhei t tritt vor allem 
im östlichen Moorbe reich der Fieberklee (Menyal1thes trifoliata) zusammen mit Drepano 
c1adlls-Ar ten auf. 

Fadenseggen-Sumpf (Carice tum lasiocarpae) 
Sumpfblutauge-Fieberklee-Sumpf (Carici-Menyanthetum) 
Schnabelseggenried (Caricetum rostratae) . 
Spitzblütiger Binsen-Sumpf (Juncetum acu ti florae) 
Sumpfreitgras-Sumpf (Calamagrostidetum canescentis) 
Klei nseggen-H u ndsstra uGgras-Rasen (Carici-Agrostidetum can inae) 
Pfeifengras reicher Randsumpf (Mo1illia caerulea-Randsumpf-Vegetation) 
Waldsimsen-Sulllpf (Scirpetum sylvaticae) 

Die Vegetation der Hoc h 111 0 0 I' kom p i e x e wird durch Warzen-Torfmoos (Sphag
I/um papillosum) und Glockenheide (Erica tetralix) gekennzeichnet, d ie einen charakte
ristischen, tepp ichart igen Rasen zusammense tzen, der auch noch von Vaccinilln1 OXYCOCCllS, 
Andromeda poIifoIia und Drosera rotlmditolia besiedelt wird. Bulte VOll Sphagnum papil-
10SI1111 sind im Schlenkenbereich besonders deutlich a usgebildet und erreichen Höhen von 
50 bis 60 cm. Diese Bulte heben sich a us dem Grundwasserbereich der RltyncJlOspora
Bestände der Sch le nken heraus und leiten zu teppichartigen Bes tänden der eigentlichen 
Hochllloorvegetation, der Torfmoos-Glockenheide-Ges. über. Das Erico-Sphagnetum papi l
losi ist die zentrale Hochmoorgesell schaft. die grolje Flächen des Torfs tichkornplexes im 
NW des Dubringer Moores überzieht. 

W arzen-Torfmoos-Bultgesell schaft (Sphagnetum papillosi) 
Glocken heide-Torfmoos-Gesell schaft (Erico-Sphagnetum papi lIosi) 
Glockenheide-Flur (E ricetum tetra li cis) 

Die Vegetation der F I ach m 0 0 r - und S u m p f g e b i e t e im östlichen und süd
östlichen Tei l des NSG wird von ausgedeh nten, dichte n Röhri chten der Arten Phragll1 i tes 
austraIis, Typha lalifolia, ScJlOellopleclus laCl/slris und Sparganil1 l11 erectum gebildet. Neben 
artenarmen Do minanzbeständen der einzelnen Röhrich tarten gibt es a uch Ausbildungen mit 
zah lreiche n Sumpfpflanzen, wie I ris pseudacor/.ls, RI.ll1lex bydrolapatllll.111, Glyceria fIuitans, 
CiCl/ta virosa und A/isma p!alltago-aquCllicCl. 

Phragmites- und Typlw·Röhrichte (Sch ilf- und Rohrkolben-Röhrichte) 
Schachtelhalm-Sumpf (Equisetetum fIuviatiIis) 
Schlangenwurz-Ried (Cal1etum palustris) 
Uferseggen-Sumpf (Caricetum acu tiformis) 
Steifseggen-Sumpf (Caricetum elatae) 
Igel kolben-Klei n l'öh richt (G I ycer io-Spa rgan ietum) 

Die W a l d - und Ge b ü s c h 9 e sei l s c h a f t e n werden je nach dem Grundwasser
s ta nd und der Beschaffenheit des Boden- bzw. TOl'fsubs trates von Pinus sylvestris, Betula 
pubescel1s, B. peJ/(luIa und Q lI el'CUS robur sow ie durch Frangula aInus und SaIix cil1erea 
bestimmt. Der Unterwuchs wird durch dichte, oft dominante Bes tände von Pteridium aqtti
Iinimll , M oIil1ia cacru1ea oder Calamagrostis callcsce l1S gebildet. Wir unterscheiden Aus
bildungen der Moor- und Tor fstandorte von de nen der Mineralbodenstandorte. Die Wald
und Gebüschgesell schaften auf Torfstandorte Il werden durch dichte Torfmoosdecken in der 
Bodenschicht sowie durch das Vorherrschen VOll M o1il'l i a caewlea, Erica tel ralix sowie 
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Ledum palustris in der Fcldschicht charakterisiert. Folgende widl tigste Gesell schaften sind 
zu unterscheiden : 

• Vegetat ion der Moor- und Torfstandorte 
Birken-Moar-Gehölz (Betuletum pubescent is) 
Sumpfporst- J< iefe rn -Moorgehölz (Ledo-Pi netum) 
Glockenheide-Kiefern-Moorgehölz (Er ico-Pinetum) 
Waldreitgras-Moorbirken-Gehölze (Calamagros tido-Betuletum) 
Erlenbruchwälder (Carici elongatae-Alnetum) 
Faulbaum-G rauweiden-Gebüsch (Sal ici-Franguletum) 
W ollgras-G rauweiden-Gebüsch (Eriophoro-Sa li ce tu m) 

• Vegetation der Minera lbodenstandorte 

Pfe i fengras-Stiele ichen-Bi rkenwald (Querco-Betuletum moli n ietosu m) 
Mieren-Sti eleichen-Birkenwa Id (Stel la rio-Quercetum) 
Pfeifengrasreicher Kiefernwald 
Adlerfarn-Kicfel"ll-Fichtenwald 

2. Standortsverhältnisse (Tab. 1) 

Die Pflanzengese ll schaften verteilen sich in Abhängigke it von den jeweiligen Standorts-
verhältnissen der einzelnen Moorkomplexe und sind abhäng ig von 

der Beschaffenheit des in das Moor einströmenden Grundwasse rs. 
dem jährlichen Wassers tand. i.nsbesondel'e den Schwankungen des Grundwasserspiegels -
Überflutung bzw. Austrocknung -. 
der Beschaffenheit der Bodensubstratc (Torfsubstrat bzw. Mineralboden). 
dem Eingriff des Menschen durch Anlagc von Torfs tichen, Abfluijgräben lind Teich

anlagen bzw. groij fl ächige Entwässerung ganzer Moorkom plexe. 

Fur die Vcrbreitung und Ausbi ldung der einzelnen Pflanzengesellschaften sind fo lgende 
ökologische Standortsverhältl1isse VOll besonderer Bedeutung: Azid ität. Trophicve rhält
nisse, Calcium- und Basengehalt, Anteil an fre ier und gebundener Kohlensäure (C02 und 
HC03-). HUll1osität, Geha lt a n Braullstoffcll, Härtcgrad und Elektrolytgehalt, Geha lt an 
Eisen und Mangan. 

Das in den Moorkomplex, vor allem im nordwestlichen Bereich, eintretende Hangquell
wasser weist e ine nährstoffa rme (oligotrophe). kalk- lind humusarme (oligohumose), an
verschmutzte (katharobe bis oligosaprobe), eisen- und sulfatreiche und somit elektrolyt· 
reiche Beschaffenheit mit einer Gesamtharle im ~mittelharten- Bereich (12,5 bis 15,8 °dH) 
und pH-Werte im extrem sauren bis sauren Bereich auf. 

Während der Passage dei' versch iedenen Moorkomplexe erfährt das Grundwasser eine 
auffä llige Abänderung seiner hydrochem ischen Beschaffenheit. Zahlreiche Kenngröijen er
fahren eine Verminderung bzw. eine Abnahme ihrer Konzentration, andere zeigen wie
derum eine Zunahme ihrer Mengenanteile. Das Wasser wird teilwe ise als Oberfläch.:m
wasse r durch verschiedenc Gräben eingebracht, die durch das Moorgebiet flieJj:en, oder f.!S 
durchströmt unterird isch den Wurzelraul11 der Vegetationskomplcxe. Ei nen Überbl ick über 
die sich abspielenden Veränderungen wä hrend der Passage des Moorgcbietes g ibt der Ver
gle ich zwischen der Beschaffenheit der im NW in das NSG einströmenden Wässer mit der
jen igen der im NE des NSG wieder austretenden Wässer (PIETSCH 1985). 
- Es erfolgt cille Verände rung der Wasserreaktioll aus dem ex trem sauren in den schwach 
sauren bis schwach a lkalischen Bereich, von pI-! 3,2 bis pH 7,2 im Flachmoorkomplex. 
- Erhöhung des Ant eils an im Wasser ge löster organischer Substanz. Die ursprünglich 
klare Wasserfarbe hat sich zu einer gelblich-bräunlichen Wasserfarbe verändert. Die PV
Werte haben sich von 8,6 mg, l KMnO~ bei Eintr itt in das Moorgebict allf Werte von 
146 I11g:1 KMn04 bei Austritt alls den1 NSG ve rschoben. 
- Erhöhung bzw. Anreicherung d CI" N- lind P-Verbindungen aus der ol igo-Stufe in den 
eutrophen bis te ilwc isc sogar polytrop hell Bereich. 

- Erhöhung des Ammoniumgehaltes al s Folge stattfindender Abbau- und Fäulnisprozesse 
im Wlll"zelbel"eich der Vegetationskomplexe. 
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- Abnahme des Gesamtsalzgehaltes, des Gehaltes an Calc ium und Sulfat und somit der 
Gesamtharte als Folge stattfindender Wachstumsprozesse. Die EJiminierung von Mineral
stoffen aus dem Wasserkörper führt zu einer Verminderung der Gesamthärte in den 
~weichen" bis .. sehr weichen~ Bereich innerhalb der Zwischen- und Hochmoorkomplexe. 
-' Anreicherung des Wassers mit gebundener Kohlensäure (HCOJ -). Der Anteil der Karbo
nathärte an der Gesamtharte nimmt zu und kann sogar n~llf a ls SO % erreichen. 
- Aus Wässern der Calcium-Sulfat-Klasse des kalkfre ien bzw. ka lkarmen Typs entwickeln 
sich Wässer vom ka lkreichen Typ. In einigen Fä llen kommt es sogar zu e iner Umwandlung 
in Gewässer der Calcium-Karbonat-Klasse, wie es für die Standorte der Flachmoorvege
tation im östlichen und nordöstlichen Bereich des NSG der Fall ist. 

Die Standortverhältnisse der wichtigsten Moorkomplexe werden am Beispiel der Be
schaffenheit der mit den Pflanzengesellschaften in Kontakt stehenden Moorwässer in Tab. 1 
veranschaulicht. Die Ergebnisse lassen sich folgenderma6en zusammenfassen: 

1. Die J uncetalia bulbosi-Vegetation der offenen Wasserflächen der Moortümpel und 
Torfstiche kennzeichnen oligotrophe und oligohlllllose, clektrolytreiche, kalkarme, eisen
reiche Standortsverhaltnisse mit Härtegraden im wmittelhartenM Bereich und einer extrem 
sauren bis sauren Aziditä t mit pH-Werten zwischen pH 3.1 und 5.6. Die hydrochemische 
Beschaffenheit der ]tmelis blilboslls-reichen Initialstadien der Gewässerbesiedlung spiegelt 
zunächst die geologische Beschaffenheit des Untergrundes sowie diejenige des Hangquell
wassers wider. 

2. Die Vegetation der sauren Schlenken-Komplexe, den Standorten des Schnabelriedes. 
kennzeichnet ebenfalls noch azidophile. oligotrophe. o ligohumose und kalkarme Verhält
nisse, die aber bereits einen geringeren Calcium- und Sulfatgehalt und somit eine Härte 
im vorwiegend .. weichen" Bereich aufweisen. Bemerkenswert ist der oft noch e rhöhte Ge-
halt an ge löstem 2-wertigelll Eisen. . 

3. Die Vegetation der Zwischenmoorkomplexe der Fadenseggen·Sümpfe und die Rand
sumpfvegetation kennzeichnen bereits mesotrophe. oligohumose, mä6ig kalkreiche. mä6ig 
e lektrolytreiche. eisen- und manganarme Moorwasser von überwiegend schwach saurer 
Beschaffenheit. Im Falle des Blutauge-Fieberk lee-Sumpfes (Carici-Menyanthetum) liegen 
sogar schwach alkalische Standortsverhältnisse vor. Nitrat und Phosphat befinden sich in 
der meso-Stufe 

4. Die Vegetation der Torfmoos- und Glockenheide- re ichen Hochmoorkomplexe kenn
ze ichnet ombrotrophe. mesohumose. ex trem ka lk- und elektrolytarme Moorwässer mit 
einer Gesamthärte im ~sehr weichen " Bereich und pH-Werten im extrem sauren Bereich 
(pH 2.9 bis pH 4.9). Als Folge des Herauswachsens aus dem Grundwasserbereich tritt eine 
entscheidende Veränderung in der ökologischen Beschaffenheit der Moorwässer auf. die 
sich in einer auffälligen Verarmung an Nährstoffen und an Minera ls toffen. insbesondere 
an Calcium, Magnesium und an Sulfat äu6e rt. 

5. Die Vegetation der Flachmoorkomplexe mit den Groijröhricht-. Croijseggen- lind Klein
röhricht-Gesellschaften kennzeichnet meso- bis eutrophe, Illeso- bis polyhumose, mäfjig 
ka lkreiche und elektrolytreiche Grundwasser von schwach saurer bis schwach a lkalischer 
Wasserreaktion und gelblich bis bräunlicher Wasserfarbe; Nitrat und Phosphat li egen in 
reichlicher Menge vor. 

Die Anordnung der einzelnen Pflanzengesellschaften wird durch ihren unterschiedlichen 
Kontakt zum Minera lbodenwasser bestimmt. Den engsten Kontakt weisen die Siedlungs
gewässer der Junceta lia bu lbosi-Vegetation auf. Den geringsten bzw. überhaupt keinen 
Kontakt besitzen die Ausbildungen der Hochmoor"cgetation des Erico-Sphagnetum papi l
losi. Dazwischen gruppieren sich die Vegetationsformen der Schlenken- und Zwischenmoor
komplexe. 

3. Bedeutung als internationa les Moor- und Feuchtbiotop 

Bei dem Dubringer Moor handelt es sich um e in intaktes Moorökosystem vom Typ eines 
noch wachsenden a tl antischen Heidcllloores. Es ist ein Dlirchströmungs- und Verlandungs
moor. das durch Hang- bz\ ..... Drängewässer der westlidl und nordwestlich vorgelagerten 
Höhenzüge des Bröthen-Zeiijholzer Endmoränengebietes gespeist wird und nach der Niede-
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rung des Schwarz-Wassers im Südla usitzer Urstromtal be i Klösterlich-Ncudorf entwässert. 
Dieser Moortyp kommt ös tli ch von NeiJje und Odcr nicht mehr in dieser Zusammensetzung 
und Komplexität vor. Aufgrund seiner Struktur und Funktion besitzt es eine ausgespl'O
chelle Einmaligkeit im gesamten Territorium der DDR und des ös tlichen Mittcleuropas. Die 
Veränderungen der hydrochemischen Beschaffcnheit des Wasserkörpers während der Pas
sage dcs Moorkomplexes ermög lichcn eine einmalige Bilanzierung des Ökosystcms Heide
moor. Das NSC ~Dubringer Moor" ist ein Musterbeispiel für die synökologische Moor· 
forschung in Europa. 

Zusammenfassung 

Das NSC ~ Dllbringer Moor~ zeichnet sich durch das Vorkommen za hlreicher azidoph iler, 
ezeanisch-subozeanisch verbre iteter Pflanzen arten und Pflanzengesellschaften aus, di e hier 
an der Ostgrenze ihres Verbreitungsarea ls ein letztes Häufungszcnt ru!11 erreichen. 

Es wi rd eine Übersicht dcr wichtigsten, dlll'ch das atlantische Florenelemcnt geprägten 
Pflanzengesellschaften dei' offenen Wasserflächen, der Schlenken-, Zwischen-, Hoch- und 
Flachmoorkomplexe sowie der Moorgehölze gegeben. 

Die -ökologische Beschaffenheit der Moerwasse r der w ichtigsten Vegetationskomplexe 
wird besprochen. Das Dubringer Moor ist ein intaktes Heidemoor vom Mischtyp eines 
Dllrchströmungs- und Verlandungsmoores. vo n azidophi ler. o ligohumoscr und olige- bis 
mesotropher Beschaffenheit. 
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