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E s ist m i r eine angenehme Pf l i ch t , z u B e g i n n den H e r r e n 
D r . F . K O P P E , B i e l e f e l d , f ü r d ie B e s t i m m u n g der Moose, 
A . B R A N Z K A , B ie l e f e ld , f ü r R a t u n d T a t b e i der G e w i n n u n g der 
B o h r p r o b e n u n d D r . B A L K S , M ü n s t e r i . W . , f ü r die Ü b e r n a h m e 
der L a b o r a r b e i t e n z u danken! 

D i e z u der A b t e i l u n g der P t e r idophy ten , also den h ö h e r e n S p o 
renpf lanzen g e h ö r e n d e n B ä r l a p p g e w ä c h s e oder Lycopodiinae s t e l 
l e n n u r wen ige A r t e n i n der he imischen F l o r a , die z u d e m s ä m t l i c h 
sel ten geworden u n d deshalb un te r Naturschutz gestell t s ind . U n t e r 
den e twa 200 A r t e n der G a t t u n g Lycopodium (vgl . H Ä R D E R , 1947), 
d ie ü b e r a l le K o n t i n e n t e m i t A u s n a h m e der A n t a r k t i s ve r t e i l t s ind , 
k o m m e n i n Deutsch land sieben, davon i n der U m g e g e n d v o n B i e l e 
f e ld v i e r v o r (vgl . K O P P E , 1959). D e n be iden h ä u f i g e r e n un te r d ie 
sen, Lycopodium inundatum L. ( S u m p f - B ä r l a p p ) u n d Lycopodium 
clavatium L. ( K o l b e n - B ä r l a p p ) g i l t m e i n Ber i ch t . 

V o m S u m p f - B ä r l a p p ist bekannt , d a ß er sich „ s u m p f i g e Gegen 
den m i t per iodischen Ü b e r s c h w e m m u n g e n als L i e b l i n g s o r t auser
k o r e n " hat (vgl . N E S S E L , 1939, S. 4); seine H e i m a t ist i m wesent
l i chen das n ö r d l i c h e E u r o p a , w o er i n feuchten N i e d e r u n g e n Schott
lands, Skand inav i ens u n d N o r d w e s t r u ß l a n d s nicht selten ist ( N E S 
S E L , S. 258). I n M i t t e l e u r o p a bevorzugt d ie P f l anze feuchten S a n d 
u n d schl ick igen Torf , so d a ß sie i n der U m g e g e n d v o n B i e l e f e l d 
gelegent l ich i n den feuchteren S tu fen der Senne w i e ü b e r h a u p t i m 
feuchten S a n d m ü n s t e r l a n d anzutreffen ist . D u r c h K O P P E (1959, S. 21) 
w e r d e n h i e r aus neuerer Z e i t Wuchsor te be i Brockhagen , S t e i n 
hagen, Isselhorst, U m m e l n , V e r l , S tukenbrock , H ö v e l r i e g e u n d H ö 
ve lho f a n g e f ü h r t . A u f f r ü h e r e oder rezente V o r k o m m e n i m O s n i n g 
oder i m Ravensberger H ü g e l l a n d f inden s ich ke ine H i n w e i s e . 

Ä h n l i c h s i n d d ie A n s p r ü c h e u n d d e m g e m ä ß das V o r k o m m e n 
des K o l b e n - B ä r l a p p s . Diese i n zah l re ichen Rassen z i r k u m p o l a r v e r 
brei tete P f l a n z e bevorzugt ebenfalls die mageren S a n d b ö d e n , a l l e r 
dings trockenere Standorte , u n d k o m m t deshalb be i uns gelegent
l i c h noch auf bewalde ten S a n d f l ä c h e n u n d D ü n e n der oberen Senne 
sowie auch den f l a c h g r ü n d i g e n V e r w i t t e r u n g s b ö d e n des O s n i n g -
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15 m 

Abb. 1: Situations-Skizze 
Abk.: Lc = Standort von L. elavatum 

L i = Standort von L. inundatum 
B 1 - B 5 = Bohrungen und Bodenprofile 
I—IV = Örtlichkeiten der Artenliste 

Sandsteins i m Teu toburger W a l d e vo r . A l s Wuchsor te i m S a n d m ü n 
sterland w e r d e n aus neuerer Z e i t b e i K O P P E (1959, S. 21 f.) die 
Senne, S tukenbrock u n d das obere Ö l b a c h - T a l , i m G e b i r g e u . a. d ie 
Sands te in r ippen des B u ß b e r g s , der H ü n e n b u r g u n d des Ebbergs er
w ä h n t . F ü r das Ravensberger H ü g e l l a n d w i r d aber auch b e i m K o l 
b e n - B ä r l a p p k e i n Nachweis g e f ü h r t . 

A l s Bodena r t en t re ten h i e r an S te l le der G r o b - u n d Mi t t e l s ande 
der Senne u n d des Osningsandste ins Feinsande, Sch luf f u n d T o n , 
V e r w i t t e r u n g s p r o d u k t e des L ö ß u n d der l iassischen Schiefertone, 
auf. Insgesamt ist der M i n e r a l g e h a l t h ö h e r , der B o d e n fruchtbarer . 
A n S te l le der Humuspodsole , Eisenhumuspodsole , Gleypodso le u n d 
P o d s o l r a n k e r t re ten w e i t h i n d ie Pseudogleye . B a u m - , S t r auch - u n d 
Krau t sch ich t der Vege ta t ion haben eine andere Zusammense tzung 
als i n der Senne u n d auf der Sands te in r ippe des Osnings . H i e r 
ve rmute t m a n nicht d ie B ä r l a p p e ! 

A b e r sie s ind da : zuerst, 1952, n u r der S u m p f - B ä r l a p p , jetzt, 
1964, auch der K o l b e n - B ä r l a p p . D a s V o r k o m m e n l iegt auf B l a t t 
H a l l e (Westf.) der Topographischen K a r t e 1 : 25000 i n der Geme inde 
H ä g e r , i m Bes i t z des Hofes T e m m i n g (jetzt G r o ß e - G ö d i n g h a u s ) , a m 
S ü d r a n d e des S ieks 250 m se der H o f stelle. 

D i e E n t f e r n u n g z u m Osningsands te in b e t r ä g t m i t h i n mindestens 
4500 m , d ie z u der Feuchtstufe der H a l l e r Sandebene mindestens 
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7000 m . Diese En t f e rnungen s ind f ü r die F r a g e der S p o r e n ü b e r 
t r agung wich t i g . D i e genauere Unte r suchung des Bodens a m S t a n d 
ort g ib t ü b e r die ö k o l o g i s c h e n B e d i n g u n g e n A u s k u n f t , denen die 
P f l anze ausgesetzt ist. 

D a m i r t rotz systematischer Begehung der bewalde ten F l ä c h e n 
des Ravensberger L ö ß h ü g e l l a n d e s n u r dieses eine B ä r l a p p - V o r k o m 
m e n bekann tgeworden ist, habe ich versucht, nach besonderen B e 
d ingungen z u forschen, die der Bes i ed lung m i t L y c o p o d i e n entgegen
k a m e n . T a t s ä c h l i c h f ä l l t e in F a k t o r auf. I n den J a h r e n 1937/38 
w u r d e der R A D (Reichsarbeitsdienst) z u r U r b a r m a c h u n g dieses v e r -
heideten G e l ä n d e s ( inoff iz ie l ler F l u r n a m e „ in der H e i d e " noch heute 
bekannt) eingesetzt. D e r R A D hatte i m wesent l ichen die H ä n g e des 
S ieks zu begrad igen u n d z u terrassieren. A u f einer dieser S tu fen 
u n d a m oberen G e h ä n g e z u m S iek gedeiht heute der K o l b e n - B ä r 
lapp , an der U n t e r k a n t e des G e h ä n g e s gegen die flache S ieksohle 
der S u m p f - B ä r l a p p (vgl . A b b . 1). A n be iden Wuchsor ten w a r es 
durch die K u l t i v i e r u n g z u Bodenbewegungen gekommen. Selbst 
1952 w a r e n einzelne S t e l l en noch nicht wieder v o n der K r a u t 
schicht bewachsen. So bot das G e l ä n d e an T e m m i n g s S i ek ü b e r e in 
Jah rzehn t ausgezeichnete B e d i n g u n g e n f ü r das F o r t k o m m e n ange
flogener B ä r l a p p - S p o r e n . E s ist aber auch denkbar , d a ß sich i n d e m 
umgebrochenen B o d e n aus autochthonen B ä r l a p p b e s t ä n d e n bereits 
v o n A n b e g i n n P r o t h a l l i e n oder Sporen befanden. O b eine oder beide 
der z u r Z e i t vorhandenen L y c o p o d i u m - A r t e n bereits v o r dem U m 
bruch h ie r vo rhanden w a r e n oder erst danach S p o r e n v o n we i t e rhe r 
angeflogen s ind , w i r d sich w o h l nicht m e h r k l ä r e n lassen. 

D a sich die P r o t h a l l i e n i m B o d e n n u r i n einer Tiefe v o n % 
bis 10 c m z u e n t w i c k e l n v e r m ö g e n , hat berei ts B R U C H M A N N (1898) 
berichtet, er habe sie v o r n e h m l i c h dor t auff inden k ö n n e n , w o die 
B o d e n k r u m e einige Z e i t z u v o r umgebrochen w o r d e n war , d. h . „ i n 
j ü n g e r e n P f l a n z u n g e n " (S. 3 f.). Entsprechend sol l ten auch die 
Spo rophy ten nach A b l a u f der l angen E n t w i c k l u n g s - u n d Rei feze i t 
des P r o t h a l l i u m s , d. h . nach f r ü h e s t e n s 10 b is 15 Jah ren , dor t z u 
beobachten sein. Besonders be i L . inundatum ist m i r an anderer 
S te l le aufgefal len, d a ß sich junger Sporophytenbewuchs vorzugs 
weise an feuchten, w e n i g beschatteten S t e l l en i n e twa 1 5 j ä h r i g e n 
Kie fe rnschonungen u n d auf Rohboden ä l t e r e r Z iege le ig ruben i n 
der G r u n d m o r ä n e einstel l t . Ä h n l i c h l i egen die V e r h ä l t n i s s e j a auch 
b e i m V o r k o m m e n i n der Gemeinde H ä g e r . Andere r se i t s beweist die 
Beg le i t f l o ra , d a ß nicht der U m b r u c h des Bodens a l l e i n f ü r die A n -
s ied lung v o n P r o t h a l l i e n m a ß g e b l i c h gewesen ist. In der fo lgen
den L i s t e s i n d die Beg le i t e r der be iden L y c o p o d i e n gesondert auf
g e f ü h r t (Spalte I u n d II). I n Spal te III u n d I V findet sich die 
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Flo ren l i s t e zwe ie r benachbarter Standorte , d ie sich v o n den B ä r 
l a p p - B i o t o p e n i n j ewei l s e inem F a k t o r unterscheiden: Spa l te III 
w u r d e aus einer Assoz i a t i on m i t gleichen F e u c h t i g k e i t s v e r h ä l t n i s 
sen, aber e rhebl ich ge r inge rem L i c h t e i n f a l l als II gewonnen; I V 
s tammt aus einer Assoz ia t ion , die gleiche L i c h t v e r h ä l t n i s s e w i e II, 
aber eine h ö h e r e Feuch t igke i t aufweist . D i e Z a h l e n beziehen sich, 
g e m ä ß d e m ü b l i c h e n V e r f a h r e n , auf Deckungsgrad (Abundanz) u n d 
Gese l l i gke i t ( S o z i a b i l i t ä t ) . 

A b k ü r z . : L B = Laubmoos ; L E = Lebermoos . 
(Benennung der A r t e n nach S C H M E I L - F I T S C H E N , 1962) 
T a g der A u f n . : 16. 5. 1964 
Beze ichnung u n d O r t d. A u f n . : I — I V , v g l . A b b . 1 
Baumschich t : I b is III Fichtenfors t ; I V Alnus grlwtinosa-Bestand 
A u f n a h m e f l ä ß e : 1: 300 q m ; I I : 20 q m ; I I I : 120 q m ; I V : 100 q m 

I II III IV 

Picea abies 
Quercus robur 
Rhamnus frángula 
Betula péndula 
Populus trémula 
Salix aurita 
Lycopodium clavatum 
Pteridium aquilinum 
Calluna vulgaris 
Teucrium scorodonia 
Campanula rotundifolia 
Hieracium spec. 
LB Pohlia nutans 
L B Polytrichum juniperinum 
L E Haplozia crenulata 
L E Lophocolea bidentata 
Deschampsia flexuosa 
Potentilla erecta 
Lycopodium inundatum 
L E Cephaloziella Starkei 
L B Pleurozium Schreberi 
L B Sphagnum recurvum 
Vaccinium myrtillus 

1/3 
+/1 
+/1 
1/1 

+/1 
+/1 
2/4 
1/3 
3/4 
1/2 
1/1 

+/1 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/1 
1/1 

1/2 1/5 
+ / l K m l g . 

+/1 

1/1 

1/2 

1/1 
2/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

+/1 
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II 

Lonicera periclymenum 
Majanthemum bifolium 
Scrophularia nodosa 
Prímula elatior 
Viola silvática 
Poa nemoralis 
Athyrium filix-femina 
Urtica dioica 
Impatiens noli-tangere 
Galium mollugo 
Ajuga reptans 
Equisetum arvense 
L B Catharinaea undulata 
L B Mnium undulatum 
L B Mnium affine 
L B Mnium Hörnum 
L B Plagiothecium denticulatum 
L B Dicranella heteromalla 
L E Calypogeia fissa 
L E Pellia epiphylla 
Luzula pilosa 
Angélica silvestris 
Cirsium palustre 
Cardamine pratensis 
Lotus uliginosus 
Juncus effusus 
Ranunculus ficaria 
Equisetum palustre 
L B Acrocladium cuspidatum 
L B Polytrichum commune 
L B Rhytidiadelphus squarrosus 

III 

1/1 
1/2 

+ /1 
1/1 

+ /1 
+ /2 
1/1 

+ /1 
1/1 

+/1 
+ /1 
+ /1 
2/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

+/1 

IV 

+ /1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/2 
1/2 

+ /1 
1/1 
1/2 
1/2 
1/2 

D i e A r t e n l i s t e n sp iege ln deut l ich d ie ö k o l o g i s c h e U n g l e i c h w e r t i g -
ke i t der v i e r S tandor te ; jeder s t i m m t m i t j edem anderen n u r i n 
ganz w e n i g e n Spezies ü b e r e i n . U m das z u verdeut l ichen , habe i ch 
die Reihenfolge , i n der die A r t e n a u f g e z ä h l t werden , n icht un te r 
d e m Ges ich tspunkt des Systems, aber auch nicht g e m ä ß den ü b l i c h e n 
V e r f a h r e n der Sozio logie g e w ä h l t . 
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D i e v o n L y c o p o d i e n bewachsenen A u f n a h m e f l ä c h e n I u n d I I h a 
ben e inen hohen A n t e i l solcher A r t e n , d ie f ü r das Calluneto-
Genistetum (typicum b z w . molinietosum) charakter is t isch s ind , d . h . 
hoch az idoph i l e r A r t e n . A u f n a h m e III e n t h ä l t v o r n e h m l i c h solche 
A r t e n , d ie i m Fago-Quercetum (Tx. 1955) he imisch s ind , d. h . A r t e n , 
d ie auf den t i e f g r ü n d i g ve rw i t t e r t en L ö ß b ö d e n des Ravensberger 
H ü g e l l a n d e s an feuchteren S t e l l en i m Waldscha t ten a l l geme in v e r 
brei tet s ind , w ä h r e n d I V soziologisch der Salix aurita — Frangula 
alnus — Assoz i a ton ( T ü x e n 1937) nahesteht. 

D i e B o d e n a z i d i t ä t der Standor te m i t Lycopodium ist, durch die 
V e r h e i d u n g u n d die A n p f l a n z u n g der F ich te v e r s t ä r k t , f ü r L ö ß 
boden t a t s ä c h l i c h sehr hoch; sie erreicht Wer te , die auf den a rmen 
S tandor ten der Senne e rwar te t werden . H i e r i n e rweis t sich nicht d ie 
N a t u r , sondern der Mensch als ausschlaggebender F a k t o r f ü r die 
A n s i e d l u n g u n d E r h a l t u n g der B ä r l a p p e ebenso w i e durch den v o n 
i h m ausgegangenen U m b r u c h des Bodens . 

Zwecks Fes t s t e l lung des Boden typus u n d B e s t i m m u n g der p H -
wer te w u r d e n e in E insch lag u n d mehrere B o h r u n g e n m i t d e m 
Bohrs tock vo rgenommen sowie Bodenproben en tnommen. D i e ge
naue L o k a l i t ä t der B o h r u n g e n geht aus A b b . 1 hervor . 

B l : Bodeneinschlag 50 cm, anschließend Bohrung bis Sa. 1,5 m i n der 
Planierungsstufe mit Lycopodium clavatum; lichte Stelle i n etwa 
20jähriger Fichtenpflanzung; 13. 8. 1964 
0—10 A o — A i 10 cm schwarzbrauner, humoser Feinsand und 

Schluff (Lößlehm), mit einzelnen rostrot 
marmorierten Klumpen, trocken, locker, 
durchwurzelt; deutlich abgesetzt gegen 

11—30 g2 20 cm dunkelockerbraunen Feinsand und Schluff 
(Lößlehm), durchsetzt von einzelnen bis 
erbsgroßen rostroten F e - und schwarzen 
Mn-Konkretionen, trocken bis frisch, ver
dichtet, durch wurzelt; deutlich übergehend 
i n 

31 bis mehr ga mehr als hellbraungrauen Feindsand und Schluff 
als 150 cm 120 cm (Lößlehm), rostfleckig, frisch bis feucht, 

dicht lagernd, jedoch feinporig (Lupe!), 
nicht durchwurzelt. 

N a c h der Hor izon t fo lge haben w i r es m i t e inem v o l l i m L ö ß l e h m 
stehenden Pseudog ley ( M Ü C K E N H A U S E N , 1962) z u tun , dem je 
doch die Hor i zon t e A s g u n d g i fehlen, w ä h r e n d A o — A i D u r c h 
mischungsmerkma le m i t e inem g -Hor i zon t zeigt. Diese E r s c h e i n u n 
gen w e r d e n v e r s t ä n d l i c h , w e n n m a n die T ä t i g k e i t des R A D be
r ü c k s i c h t i g t : die oberen Hor i zon t e des typischen Pseudogleys w u r -
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den bis e insch l i eß l i ch g i abgetragen u n d auf den Restboden (g2 
u n d g3) e in Gemisch v o n A u n d g als neuer M u t t e r b o d e n wiede r 
aufgetragen. 

D a die landwir t schaf t l iche N u t z u n g der neugeschaffenen H a n g 
stufe z u n ä c h s t nicht ra t sam erschien, erfolgte ers tmals e twa 1942 
die B e p f l a n z u n g m i t F ich ten . N a c h m ü n d l i c h e r A u s k u n f t der H o f 
erben t ra ten erhebliche A u s w i n t e r u n g s s c h ä d e n e in , so d a ß sich d ie 
C a U u n a - H e i d e , die auch vo rhe r berei ts an dieser S te l le gedieh, er
neut festsetzen konnte . 1950 erfolgte eine Nachbepf lanzung der ent
standenen K a h l s t e l l e n m i t F ich ten , w i e d e r u m n u r m i t ge r ingem 
E r f o l g . A l s Ursachen h i e r f ü r dar f m a n w o h l die s tarke A u s t r o c k 
n u n g der Pseudogleye i m Sommer , V e r n ä s s u n g u n d W i l d v e r b i ß i m 
W i n t e r annehmen. D i e M e s s u n g des p H - W e r t e s i n A o — A i ergab 
m i t dem He l l i ge -Pehame te r der P h y w e Wer t e un te r 4; die genauere 
B e s t i m m u n g i m L a b o r a t o r i u m ergab i n K C l e inen W e r t v o n p H 
3,8. M i t h i n v e r m ö g e n He ide u n d Fich te auf pseudovergleyten L ö ß 
l e h m b ö d e n A z i d i t ä t s g r a d e z u f ö r d e r n , die denen der Senne-Podsole 
u n d dami t den A n s p r ü c h e n des K o l b e n - B ä r l a p p s entsprechen. A u c h 
der Phospha tzus tand dieses L ö ß l e h m s hat sich m i t 2 m g P2O5 i n 
100 g B o d e n als besonders u n g ü n s t i g (Phosphatklasse III) erwiesen, 
d g l . der K a l i z u s t a n d (8 m g K 2 O i n 100 g B o d e n i m aufgetragenen 
neuen Mut te rboden) . 

D e m g e g e n ü b e r d ü r f t e n d ie Wer t e auf dem benachbar ten A c k e r , 
der seit l a n g e m i n in tens iver landwir t schaf t l icher N u t z u n g steht, 
g ü n s t i g e r l iegen. B o h r u n g 2 u n d 3 f ö r d e r t e n eine pseudovergleyte 
Pa rab raune rde ; die Pseudove rg l eyung setzt be i 30 b z w . 90 c m ein, 
doch s i n d die folgenden g -Hor izon te noch sehr d u n k e l u n d daher 
d e m Braune rde typus zuzurechnen. D i e M ä c h t i g k e i t der Pf lugschicht 
(Ap) b e t r ä g t h ie r 30 cm. 

B4: Bohrung von 100 cm an der Unterkante des Siekgehänges mit Lyco-
podium inundatum; lichte Stelle am Rande einer etwa 20jährigen 
Fichtenpflanzung gegen Erlenbestand; 13. 8. 1964 

0—5 A o — A i 5 cm graubrauner Feinsand und Schluf f (Löß
lehm), n a ß , schmierig, durchwurzelt; deut
l ich übergehend i n 

6—22 (B)g 17 cm grauockerbraunen Feinsand und Schluff 
(Lößlehm), naß , dicht, durchwurzelt; all
mählich übergehend in 

23—62 g 40 cm ockerfarbigen Feinsand und Schluff (Löß
lehm), stark graufleckig, durchsetzt von 
wenigen kleinen Fe- und Mn-Konkretio-
nen, naß , dicht, wurzelarm; deutlich über
gehend i n 
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63—92 Gro 30 cm grauen Feinsand und Schluff (Lößlehm), 
rostfleckig, naß , dicht, wurzelarm; scharf 
abgesetzt gegen 

93 bis mehr DG mehr als dunkelgrauen bis blaugrauen sandigen Ton 
als 102 cm 10 cm mit Steinen (Lias und vereinzelt nordische 

Geschiebe), naß, wurzelfrei. 

A u c h diesem Boden , der als H a n g - G l e y - P s e u d o g l e y bezeichnet 
w e r d e n k a n n , fehl t e i n H o r i z o n t : A2g. I m Gegensatz zu r oberen H a n g 
stufe m i t Lycopodium clavatum hat m a n h ier ke i ne n neuen M u t t e r 
boden aufgetragen, so d a ß 1952 nach me ine r E r i n n e r u n g noch w e i t 
h i n der Rohboden f re i lag . Inzwischen hat s ich e in schwacher A -
H o r i z o n t b i l d e n k ö n n e n . F lo r i s t i s ch hat sich seit 1952 durch das 
A u s g e h e n des Sonnentaus (Drosera rotundifolia) u n d e inen deut
l ichen R ü c k g a n g des S u m p f - B ä r l a p p s gle ichfal ls eine leichte Ä n d e 
r u n g vo l lzogen . 

E i n e Messung i n G r o ergab i n K C l den p H - W e r t 4,1, d. h . 
g le ichfal ls noch s ta rk saure R e a k t i o n . A u c h der Phospha t - u n d K a l i 
zus tand b le iben u n g ü n s t i g . A l s o s i n d auch die l iegendsten P a r t i e n 
des L ö ß an dieser S te l le berei ts ausgelaugt, d. h . s e k u n d ä r basen
a r m . D i e F r u c h t b a r k e i t unserer L ö ß b ö d e n ist nicht eine Fo lge des 
( o b e r f l ä c h e n n a h j a geringen!) Minera lgeha l t s , sondern pflegerischer 
M a ß n a h m e n , auf die der S a n d der Senne nicht i n gleicher Weise 
anspricht . W o sie unterb le iben , k o m m t es zu r V e r d i c h t u n g der g -
Hor izon te , z u S t a u n ä s s e d a r ü b e r , z u ger inger biologischer A k t i v i 
t ä t , gar z u r A n s i e d l u n g v o n Sphagnen u n d L y c o p o d i e n . 

I m D G - H o r i z o n t i n e twa 90 c m Tiefe w i r d das R e l i k t der G r u n d 
m o r ä n e , eine g e r i n g m ä c h t i g e Ste insohle aus nordischen u n d h e i m i 
schen Geschieben, erreicht, d e m b a l d der anstehende L i a s t o n folgen 
d ü r f t e . 

B o h r u n g 5 gleicht B 4 i n der Substra t folge wei tgehend, doch ist 
h i e r berei ts e in H a n g - G l e y entwickel t , also e in Boden typ , der 
s t ä n d i g un te r dem E i n f l u ß des Grundwasse r s steht. 

Zusammenfassung: 

In einem kleinflächigen, aber alten Heidegebiet südlich Temmings 
Siek i n der Gemeinde Häger werden 1952 bzw. 1964 Wuchsorte von 
Lycopodium inundatum und Lycopodium clavatum beobachtet. Der V e r 
such, diese Heide i n den 30er Jahren urbar zu machen, dürfte zur B e 
siedlung mit den Prothallien der Bärlappe wesentlich beigetragen haben. 
Nach 1—2 Jahrzehnten sind die entsprechenden Sporophyten erschienen. 
Die Behauptung der Pflanzen wird auf eine hochgradige, durch Fichten-
bepflanzung weiter geförderte Degradierung des Bodens zurückgeführt, 
i n deren Gefolge sehr niedrige pH-Werte erreicht werden und sich auch 
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andere azidophile Arten der Heidevegetation einstellen. Der Bodentyp 
ist ein anthropogen geköpfter Pseudogley auf mächtiger Lößlehmbasis. 
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