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Zusammenfassung

Die südlichen Gesäuseberge umfassen die Admonter Reichensteingruppe und die

Hochtorgruppe. Die naturräumliche Gliederung des Untersuchungsgebietes, dessen Geologie,

Klima, Böden, Flora.Vegetationsgeschichte sowie Natur- und Biotopschutzaspekte werden in den

einleitenden Kapiteln der Arbeit besprochen.

Die subalpine und alpine Vegetation wurde in beiden Massiven mittels pflanzensoziologischer

Aufnahmen nach BRAUN-BLANQUET ( 1964) untersucht. Von den Aufnahmeflächen wurde ein

Teil nach optischen, floristischen und strukturellen Kriterien (ca. 500) ausgewählt, ein andererTeil

(86) auf den tiefgründigen Speikböden aufgrund eines Rasterverfahrens. Alle Aufnahmen sind in

den Tabellen I bis 33 belegt. Die Aufnahmen wurden numerisch klassifiziert; einige der resultie-

renden Gruppen mußten nachbearbeitet werden. Die meisten Gruppen entsprechen einer der

in MUCINA & al. (1993 a, b) und GRABHERR & MUCINA (1993) zusammengestellten

Pflanzengesellschaften (Assoziationen). Sie gehören zu folgenden Klassen: Asplenieteatrichoma-

nis.Thlaspietea rotundifolii, Montio-Cardaminetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Seslerietea

albicantis, Carici rupestris-Kobresietea bellardii, Caricetea curvulae, Mulgedio-Aconitetea,

Molinio-Arrhenatheretea, Erico-Pinetea. Einige Gruppen konnten keiner beschriebenen

Pflanzengesellschaft (Assoziation) zugeordnet werden. Ihre wahrscheinliche syntaxonomische

Stellung wird diskutiert. Bei den weit verbreiteten Kalk-Blaugras-Rasen zeigt sich ein starker flori-

stischer Unterschied zwischen dem Seslerio-Caricetum sempervirentis und der Helictotrichon

parlatorei-Carex semperwrens-Gesellschaft. Deren möglicher Status alsAssozition bedarf noch

weitererVergleichsuntersuchungen.

Die auf den Speikböden vorgefundenen Gesellschaften werden in einem separaten Kapitel

zusammen mit den dort festgestellten Kleinstbeständen und klonalen Gebilden von ansonsten in

den Nördlichen Kalkalpen seltenen Arten aus methodischen Gründen nochmals besprochen. Bei

der Agrostis rupestris-Gesellschaft und der Salix retusa-Oreochloa d/st/cho-Gesellschaft handelt es

sich möglicherweise um Reliktboden-Gesellschaften. Ein der letzteren ähnlicher Oreochloa
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d/st/cho-Rasen wurde von PACHERNEGG ( 1972) aus dem Hochschwabgeiet von ähnlichen,

reliktischen Böden beschrieben.

Von einigen wichtigen Gesellschaften wurden Vegetationsprofile angefertigt. Die Struktur und

Textur sowie die floristischen Ähnlichkeiten der alpinen Felsspalten-, Felsrasen- und Rasen-

Gesellschaften werden anhand dieser Profile und einer Correspondence Analyse besprochen. In

diesem Zusammenhang werden die zur Zürich-Montpellier-Schule alternativen Ansätze von

WENNINGER ( 1951 ) für die Systematik der alpinen Rasen und Feslspaltengesellschaften disku-

tiert.

Summary

The subalpine and alpine vegetation of the southern parts of the mountain range Gesäuseberge

in Styria (Austria), belonging to the northeastern calcareous Alps, was investigated by means of

phytosociology.

The mountain area investigated is built up by two massivs:the western Admonter Reichenstein-

group and the eastern Hochtor-group. A survay of the geographic and geological characteristics,

climate and soil types is given in the beginning, followed by a discussion of some features of flora

and vegetation history as well as some aspects of nature conservation.

The phytosociological relevées were carried out according to the methods of BRAUN-BLAN-

QUET ( 1964). The areas of relevée were selected optically by criteria of flora and structure on

the one hand (about 500), and regularly by a sampling design of 86 patches, one square meter in

size, on the other hand. All relevées are presented in tables I to 33. The relevées were classified

numerically. Refinement was necessary for some of the resulting groups. Most of them could be

identified as plant communities (associations) according to MUCINA & al. ( 1993 a, b), GRAB-

HERR& MUCINA ( 1993).These communities belongto the following classes:Asplenieteatricho-

manis,Thlaspietearotundifolii,Montio-Cardaminetea,Scheuchzerio-Cariceteafuscae,Seslerietea

albicantis, Carici rupestris-Kobresietea bellardii, Caricetea curvulae, Mulgedio-Aconitetea,

Molinio-Arrhenatheretea, Erico-Pinetea. Some resulting groups did not fit into any described

plant community.Their probable position in syntaxonomy is dicussed. In the case of the widely dis-

tributed Seslerion albicantis alpine meadows there is a strong difference in floristic composition

between the Seslerio-Caricetum sempervirentis and the Helictotrichon parlatorei-Carex semper-

wrens-community, which may cause the status of an own association of the latter Anyway further

investigastions are needed in this case.

The plant communities of the ± flat and deeply soiled areas close to several summits (Speik-

böden) are discussed separately for reasons of methodology and presence of some alien ele-

ments, being unusual in calcarious mountains, within them.The Agrostis rupestr/s-community and

the Salix retusa-Oreochloa d/st/cho-community seem to be confined to these typs of soils.A similar

Oreochloa d/st/cho-community has been described by PACHERNEGG ( 1972) in the Hochschwab

mountains.

Section drawings of vegetation are given for some important communities. Structure and textu-

re as well as florististical similarity of the vegetation on rocks of different slopes and alpine pastu-

res are discussed using these section drawings and the results of a correspondence analysis.

Alternative proposals for the classification of these vegetation types made by WENNINGER

(1951), who did not agree with the Zürich-Montpellier system, are discussed.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Inhaltsverzeichnis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IO.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

9.1.

9.2.

9.3.

IO.I.

10.1. i

10.1.

Vorwort und Danksagung

Einleitung

Geographische Lage und Abgrenzung des
Untersuchungsgebietes

Geologie

Wetter und Klima

Übersicht

Klimalandschaften und Klimadaten

Die Böden

Fels- und Schuttrohböden

Rendzina

Braunerde, Braunlehmjerra fusca

Pseudogley

Anmoor- und Moorböden

Flora

Nordostalpische Sippen (Endemiten der
nordöstlichen Kalkalpen)

Sippen mit Süd-(Nord-) Nordost-Disjunktion

Einige weitere Sippen mit nicht allgemeiner
Verbreitung in den Nördlichen Kalkalpen

Bestimmungsliteratur; Nomenklatur

Vegetationsgeschichte

Die alpine und subalpine Stufe

Die montane Stufe

Erschließung.Tourismus, Naturschutz

Methoden derVegetationsanalyse

Erhebung im Gelände

Auswertung

Bemerkungen zur Pflanzensoziologie

Die Pflanzengesellschaften

ASPLENIETEATRICHOMANIS - Klasse
der Fels- und Mauerspalten-Gesellschaften

1. Potentilletalia caulescentis - Ordnung der
nordalpinen Kalkfelsparten-Gesellschaften

1.1. Potentillion caulescentis -Verband der Finger-

12

13

14

15

19

19

21

22

22

22

24

26

26

27

27

28

28

28

29

29

29

30

31

31

32

34

36

36

36

36
kraut-Gesellschaften

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Hieracio humilis-Potentilletum caulescente - 36
Fels- Fingerkraut-Flur (Tab. I )

Drabo stellatae-Potentilletum clusianae - 37
Clusius-Fingerkraut-Flur der Ostalpen (Tab. 2)

10.1.1.2. Cystopteridion -Verband der schatten- 39
liebenden Kalkfels-Gesellschaften

Cystopteridetum fragilis (Asplenio-Cystop- 39
teridetum fragilis) - Blasenfarn-Flur (Tab. 3.1 )

Asplenio viridis-Caricetum brachystachyos - 39
Gesellschaft der Kurzährigen Segge (Tab. 3.2)

Campanula pulla-Cystopteris frag/7/s-Gesellschaft - 40
Balmenflur mit Dunkler Glockenblume und
Blasenfarn (Tab. 3.3)

Heliospermo-Cystopteridetum alpinae 40
(Heliospermae-Cystopteridetum regiae) -
Flur mit Strahlensame und Alpen-
Blasenfarn (Tab. 3.4)

10.2. THLASPIETEA ROTUNDIFOLII - Klasse 41
der Steinschutt- und Geröllfluren

10.2.1. Thlaspietalia rotundifolii -Ordnung der 41
subalpin-alpinen Karbonatschuttfluren

10.2.1.1. Thlaspion rotundifolii -Verband der alpinen 41
Karbonatschuttfluren

Thlaspietum rotundifolii -Täschelkraut- 41
Halde (Tab. 4.1)

Thlaspi alpinum-Campanula pu//o-Gesellschaft - 42
Alpentäschelkraut-Flur (Tab. 4.2)

Valeriana sup/na-Gesellschaft - Zwerg- 43
baldrian-Flur(Tab.4.3)

Doronicum grandiflorum-Arabisalpina- 43
Gesellschaft - Gemswurz-Flur (Tab. 4.4)

10.2.1.2. Petasition paradoxi -Verband der montanen 44
bis subalpinen Karbonatschutthalden

Dryopteridetum villani (Valeriano-Dryop- 44
teridetum) - Gesellschaft des Starren
Wurmfarns (Tab. 5.1)

Adenostyles glabra - Gesellschaft 45
(Adenostyletum glabrae) (Tab. 5.2)

Moehringio-Gymnocarpietum robertiani - 46
Ruprechtsfarn-Flur (Tab. 5.3)

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



S/7ene g/oreoso-Gesellschaft - Schutt- 47
Leimkraut-Flur (Tab. 5.4)

Athamanto cretensis-Thsetum alpestre- 47
Gesellschaft - Schuttflur mit Augenwurz und
Alpen-Goldhafer (Tab. 6.1 )

Petasitetum nivei (Petasitetum paradoxi) - 48
Schneepestwurz-Flur (Tab. 6.2)

10.2.2. Arabidetaliacaeruleae -Ordnungder 49
Kalkschneeböden

10.2.2.1. Arabidion caeruleae -Verband der alpidischen 49
Kalkschneeböden (Tab. 7)

Campanulo pullae-Achilleetum clusianae - 49
Schneebodenflur mit der Ostalpen-
Schafgarbe (Tab. 8)

Campanulo pullae-Achilleetum atratae - 50
Schneebodenflur mit der Schwarzrandigen
Schafgarbe (Tab. 9)

Saxifraga stellaris-Saxifraga sedoides- 51
Gesellschaft - Schneebodenflur mit Stern-
Steinbrech und Fettkraut-Steinbrech (Tab. 10)

Potentillo dubiae-Homogynetum discoloris - 52
Zwergfmgerkraut-Brandlattich-Flur^Tab. I I)

Salix retuso-Gesellschaft - Stumpfblattweiden- 52
Flur (Tab. 12)

10.3. MONTIO-CARDAMINETEA-Klasse der 54
Quellflur-Gesellschaften und Waldsümpfe

10.3.1. Montio-Cardaminetalia - Gleichnamige Ordnung 54

10.3.1.1. Cratoneurion-Verband der subalpinen bis 54
alpinen, basenreichen Quellfluren

Cratoneuretum falcati - Kalkquellflur (Tab. 13) 54

10.4. SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE - 55
Klasse der Kleinseggensümpfe und -moore

10.4.1. Caricetalia fuscae - Ordnung der Kleinseggen- 55
gesellschaften kalkarmer Niedermoore

10.4.1.1. Caricion fuscae - gleichnamigerVerband 55

Caricetum goodenowii (Caricetum fuscae) - 55
Braunseggen-Gesellschaft (Tab. 14.1 )

10.4.2. Caricetalia davallianae - Kleinseggengesell- 56
schaften basenreicher Niedermoore

10.4.2.1. Caricion davallianae - gleichnamigerVerband 56

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Caricetum davallianae - Davallseggen- 56
Gesellschaft (Tab. 14.2)

Eleocharitetum pauciflorae (Eleocharetum 56
quinqueflorae) - Gesellschaft derWenigblütigen
Sumpfsimse (Tab. 14.3)

10.5. CARICI RUPESTRIS-KOBRESIETEA BELLARDII - 57
Klasse der Nacktried-Steppen und hochalpinen
Windkantenrasen

10.5.1. Oxytropido-Kobresietalia - Ordnung der Nacktried-Rasen 57

10.5.1.1. Oxytropido-Elynion - gleichnamigerVerband 57

Elynetum myosuroides - Alpiner Nacktried- 57
Rasen (Tab. 15)

10.6. SESLERIETEAALBICANTIS-Klasse der 58
subalpin-alpinen Kalkmagerrasen

10.6.1. Seslerietaliacoerulea-Ordnung der Blaugras- 58
und Rostseggen-Fluren

1016.l.l. Caricionfirmae-Verband derWindkanten- 58
rasen und Windprallhänge

Caricetum firmae -Polsterseggen-Rasen (Tab. 16) 58

Festucetum pumilae - Grat-Schwingel-Rasen 61
(Tab. 17)

Caricetum mucronatae - Fels-Schutt-Rasen der 63
Stachelspitzigen Segge (Tab. 20)

10.6.1.2. Seslerion coeruleae -Verband der kalkalpinen 64
Fels-und Schuttrasen

Seslerio-Caricetum sempervirentis (Seslerio- 64
Semperviretum) - Blaugras-Horstseggen-
Halde (Tab. 18.2)

Helictothchon parlatorei-Carex sempervires- 65
Gesellschaft (Helictotricho-Semperviretum)
(Tab. 18.1,19)

Athamanto-Festucetum pallidulae - Bleich- 68
Buntschwingel-Felsrasen (Tab. 21 )

10.6.1.3. Caricion ferrugineae-Verband der Rost- 69
seggen-Rasen und kalkalpinen Schwingel-Wiesen

Caricetum ferrugineae - Rostseggen-Halde 69
(Tab. 23)

Alchemilla an/s/aco-Gesellschaft - Ennstaler 70
Frauenmantel-Flur (Tab. 24)

Achilleo c/us/ona-Gesellschaft - Ostalpen- 71
Schafgarben-Flur (Tab. 25)

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



10.6.1.4. Calamagrostion variae -Verband der Bunt- 71
reitgras-Fluren

Origano-Calamagrostietum variae (Cala- 71
magrostietum variae) - Buntreitgras-Flur (Tab. 26)

10.6.2. Rhododendro hirsuti-Ericetalia carneae - 72
Ordnung der kalkalpinen Zwergstrauchheiden

10.6.2.1. Ericion carneae (Seslerion-Zwergstrauchrasen) - 72
Verband der Erika-Heiden und Gebüsche mit
Bewimperter Alpenrose

Rhododendretum hirsuti - Zwergstrauch- 72
gebüsch mit Bewimperter Alpenrose (Tab. 22.1 )

Vaccinium-Thymus-Helde -Thymian-Zwerg- 74
Strauchheide (Tab. 22.2)

10.7. CARICETEA CURVULAE - Klasse der sub- 75
alpin-alpinen Sauerbodenrasen

10.7.1. Caricetalia curvulae -Ordnung der boden- 75
sauren Hochgebirgssteppen

10.7. l. l . Juncion trifidi -Verband der alpinen Klein- 75
binsenrasen

Agrostis rupestris-Gesellschaft - Felsenstrauß- 75
gras-Rasen (Tab. 27 u. 33)

Salix retusa-Oreochloa d/st/cho-Gesellschaft - 76
Spalierweiden-Kopfgras-Flur (Tab. 33)

10.7.2. Festucetalia spadiceae - Ordnung der boden- 77
sauren Weiden

10.7.2.1. Nardion strictae -Verband der Bürstling-Rasen 77

Sieversio-Nardetum - Subalpin-alpine 77
Bürstling-Weide (Tab. 28.1 )

Luzulo sylvotica-Nardus stricta-Gesellschaft - 78
Hochmontaner Bürstling-Rasen (Tab. 28.2)

10.8. MULGEDIO-ACONITETEA (Betulo- 79
Adenostyletea) - Klasse der subalpinen
Hochstaudenfluren

10.8.1. Adenostyletalia- Ordnung der subalpinen 79
Hochstaudenfluren und -gebüsche

10.8. l. l . Alnion viridis -Verband der subalpinen 79
Hochstaudengebüsche

Alnetum viridis - Grünerlen-Gebüsch (Tab. 29.1 ) 79

Salicetumwaldsteinianae (Salix glabra- 80
Gesellschaft) - Bäumchenweiden-Gebüsch
(Tab. 29.2)

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



10.8.1.2. Adenostylion alliariae-Verband der 81
subalpinen Hochstaudenfluren

Cicerbitetum alpinae - Hochstaudenflur 81
(Tab. 29.3)

10.8.2. Rumicetalia alpini -Ordnung der subalpinen 82

und alpinen Lägerfluren

10.8.2.1. Rumicion alpini-gleichnamiger Verband 82

Rumicetum alpini - Alpenampfer-Flur (Tab. 29.4) 82

10.9. MOLINIO-ARRHENATHERETEA-Klasse 84
der Mähwiesen und Weiden

10.9.1. Arrhenatheretalia - Ordnung der gedüngten 84
Frischwiesen und -weiden

10.9.1.1. Phyteumo-Trisetion-Verband der Mittel- 84
gebirgs- Goldhafer-Wiesen

Poo-Trisetetum - Rispengras-Goldhafer-Wiese 84
(Tab. 30)

10.9.2. Poo alpinae-Trisetetalia - Ordnung der 85
Almwiesen und -weiden

10.9.2.1. Poion alpinae -Verband der Alpen-Fettweiden 85

Crepido-Festucetum commutatae (Crepido- 85
Festucetum rubrae) - Subalpine Milchkraut-
weide (Tab. 31 )

10.10. ERICO-PINETEA - Klasse der Schneeheide-
Föhren-Wälder und subalpinen Latschen-Gebüsche 86

10.10.1. Erico-Pinetalia-Gleichnamige Ordnung 86

10.10.1.1. Erico-Pinion mugo -Verband der subalpinen 86
Karbonat-Latschen-Gebüsche

Vaccinio myrtilli-Pinetum montanae - 88
Karbonat-Latschen-Gebüsch mit Rostblättriger
Alpenrose (Tab. 32.1 )

Lycopodio annotini-Pinetum uncinatae 90
(Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo) -
Bärlapp-Latschen-Gebüsch (Tab. 32.2 a)

Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti 91
(Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo) -
Karbonat-Alpenrosen-Latschen-Gebüsch
(Tab. 32.2 b)

Erico carneae-Pinetum uncinatae (Erico- 92
Pinetum mugo) - Schneeheide-Latschen-
Gebüsch (Tab. 32.3)

10

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



10.10.1.2. Erico-Pinion sylvestris - Schneeheide- 93
Föhren-Wälder

Erico-Pinetum sylvestris - Schneeheide- 93
Rotföhren-Wald (Tab. 32.4)

Pinus sylvestris-Salix e/eognos-Gesellschaft - 93
Rotföhren-Grauweiden-Gebüsch (Tab. 32.5)

11. Die Speikböden 95

11.1. Einleitung 95

I 1.2. Beschreibung der Speikböden 95

11.3. Methoden 96

11.3.1. Erhebungen im Gelände 96

I I.3.2. Auswertung 101

11.4. Ergebnisse und Diskussion 102

11.4.1. Klassifikation 102

I 1.4.2. Weitere Analysen 104

12. Räumlich-standörtlicheVegetationsmuster 108
in den Gesäusebergen

12.1. Formationen, Pflanzengesellschaften und 108
Vegetationskomplexe

12.2. Struktur undTextur von Pflanzengesellschaften 115

12.2.1. Felsspalten-Felsrasen-Gesellschaften 115

12.2.2. Rasengesellschaften 121

13. DieVegetation im theorethischen Raum 123

14. Literatur 139

15. Tabellen (Tab. 32 im Umschlag) 144

16. Anhang zu den Tabellen 223

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Vorwort und Danksagung

Die Erstfassung der vorliegenden Arbeit wurde im Herbst 1991 an der Formal- und
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien als Dissertation approbiert.
Seither sind einige Jahre vergangen, in denen es dem Autor nicht möglich war, die Arbeit
zu veröffentlichen. Durch die Unterstützung des Landesmuseums Joanneum (Referat
Botanik und Kommunikation) und der Rechtsabteilung 6 (Naturschutz) des Amtes der
Steiermärkischen Landesregierung sowie des Alfred Schachner-Gedächtnis-Fonds ist
dies nun aber gelungen. Die Arbeit mußte natürlich, aufgrund der Erfahrungen des
Autors und der seither veröffentlichten Literatur vor allem aus dem Bereich der
Kalkalpen, etwas überarbeitet werden. Aus Zeitgründen konnte aber nur die allerwich-
tigste, neuere Literatur, besonders jene aus den Nachbargebieten eingearbeitet wer-
den.

Die Syntaxonomie richtet sich abweichend, von der Erstfassung in dieser Arbeit nach
MUCINA & al. (1993 a, b) und GRABHERR & MUCINA (1993). Bei den
Vegetationstabellen konnten die fallweise neuen Namen nicht mehr eingefügt werden.
Die Namen der Erstfassung stehen aber bei den einzelnen Überschriften des Texts in
Klammer dabei. Dadurch und durch den Verweis auf die (beibehaltenen)
Tabellennummern besteht ein eindeutiger Bezug zwischenText undTabellen.

Die Arbeit ist an der Abteilung für Areal- und Vegetationskunde des Institutes für
Botanik der Universität Wien entstanden. Für die Betreuung der Arbeit, sowie für viele
wertvolle Ratschläge und Hinweise danke ich Prof. Dr. Harald NIKLFELD.

Allen (z.T. damaligen) Kolleginen und Kollegen am Institut für Botanik, allen voran Dipl.
Ing. Franz STARLINGER, danke ich für kritische Hinweise, Diskussionen und nicht zuletzt
für die Hilfe beim Bestimmen schwieriger Gruppen. Für Bestimmungen und Revisionen
danke ich auch Heribert KÖCKINGER, Dr. Franz KRENDL,Willibald MAURER und Dr.
Helmut WITTMANN. Dipl. Ing. Michael ENGLISCH danke ich für die Beschreibung der
Bodenprofile. Prof. Mag. Dr. Georg GRABHERR und seinen Mitarbeitern an der
Abteilung für Naturschutz und Vegetationsökologie danke ich für die Möglichkeit der
numerischen Bearbeitung des Aufnahmematerials.

Besonderer Dank gebührt allen aus dem Kreise meiner Familie für die vielseitige
Unterstützung, allen voran meiner Mutter Christine GREIMLER sowie den Wirtsleuten
auf der Heßhütte: Rosa GREDLER und Reinhard REICHENFELSER.

Nicht zuletzt danke ich Dr. Detlef ERNET (Schriftleiter dieser Mitteilungen), Landesrat
Dr Gerhard HIRSCHMANN, Dipl.-Ing. Karl FASCHING (Naturschutzbeauftragter des
Landes Steiermark), Landeshauptmann-Stellvertreter Univ-Prof. DDr Peter SCHACH-
NER-BLAZIZEK und Dipl.-Ing. Günter GETZINGER (Abgeordneter zum Steier-
märkischen Landtag und Umweltsprecher der SPÖ) für die Unterstützung bei der
Veröffentlichung dieser Arbeit.

12

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



1. Einleitung

Die Gesäuseberge sind seit über hundert Jahren Gegenstand touristischer
Erschließung. Große Namen der Alpingeschichte (siehe die Gesäuseführer HESS &
PICHL 1952 sowie END 1987) haben hier ihre Spuren in den Kletterdurchstiegen vor
allem im Bereich der Nordwände des Ödstein-Hochtor-Planspitzen-Zuges hinterlas-
sen. Noch älter aber ist die Geschichte der botanischen Erschließung. Unter den natur-
wissenschaftlich tätigen Mönchen der Benediktiner-Abtei Admont waren hervorragen-
de Botaniker, welche die Artenfülle der umliegenden Berge undTäler sehr umfassend
dokumentierten. Allen voran ist hier R Gabriel STROBL zu nennen, welcher in den
Jahren 1881 -82 eine „Flora von Admont und Umgebung" veröffentlichte.

Nach über sechzig Jahren seit Etablierung der modernen Vegetationskunde, der 1928
von BRAUN-BLANQUET (mittlerweile 3. Auflage: 1964) begründeten Pflanzen-
soziologie, sind die Hochlagen der westlichen Alpenteile im Lichte dieser Disziplin gut
durchforscht; in den östlichen Alpenteilen aber klaffen einige große Lücken. Aus diesem
Bereich der steirischen Kalkalpen gab es zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Arbeit
( 1991 ) an methodisch ähnlichen Untersuchungen eine Analyse derWaldgesellschaften
der Ennstaler Alpen (THUM 1980) sowie eine Untersuchung der talnahen Fels- und
Schuttfluren im Gesäuse (NIKLFELD 1979). Die Fels- und Schuttfluren der Hochlagen,
die alpinen Urwiesen und Latschengebüsche waren nicht untersucht.

So ist es ein Ziel dieser Arbeit, die Stellung der in über vier Jahren Geländearbeit in die-
sem Gebiet erhobenen Pflanzengesellschaften im mitteleuropäischen syntaxonomi-
schen Konzept abzuklären. Dies ist vor allem auch im Hinblick auf den relativen
Reichtum an Endemiten und Arten mit einer Süd-Nordost-Disjunktion
(MERXMÜLLER 1952-54) von Bedeutung, da diese Arten und ihr Anteil am Aufbau
einer Phytozoenose bei der Abfassung der west-zentrierten Syntaxa nicht berücksich-
tigt oder stark unterrepräsentiert waren. Diese durch die vorgegebene Flora bedingten
Abweichungen sind unter anderem auch in den Arbeiten von HÖPFLINGER ( 1957),
SCHIEFERMAIR ( 1959) und WENDELBERGER ( 1962, 1971 ) dokumentiert.WEN-
DELBERGER (I. c.) hat allerdings die Vegetationsaufnahmen zu seinen Arbeiten nicht
veröffentlicht, weshalb die von ihm aufgestellten Syntaxa schwer zu beurteilen sind.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es, Vegetationsmuster zu analysieren, welche sich
dem syntaxonomischen Ansatz, der Skala der Assoziation und ihrer Untergliederungen
entziehen. Mikrorelief und Mikroklima führen oft zu einem Mosaik von Mikrohabitaten,
was eine sehr kleinräumige Verschiedenheit der Vegetation im Hochgebirge nach sich
zieht. Dies hat im syntaxonomischen Konzept nicht immer Platz. Deshalb werden auch
alternative Ansätze (WENNINGER 1951 ) beleuchtet.
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2. Geographische Lage und Abgrenzung
des Untersuchungsgebietes

Die Gesäuseberge werden nach der Gliederung von LIEB ( 1991 ) im Norden durch den
Buchauer Sattel von den Haller Mauern getrennt; ihre westliche Begrenzung ist durch
das Admonter Becken gegeben; die Linie Kaiserau-Klinkehütte-Mödlingerhütte-
Johnsbach-Neuburgsattel-Radmerbach-Hieflau grenzt nach Süden und Osten gegen
die Eisenerzer Alpen und gegen die Hochschwabgruppe ab. Sie sind der südlicheTeil der
Ennstaler Alpen (diese werden oft synonym gebraucht), zu denen im Norden neben
den Haller Mauern auch die mittelgebirgsartige Landschaft um St. Gallen bis zur
Landesgrenze gehört.

Im Sinne dieser Gliederung umfassen die Gesäuseberge die Buchstein-
Tamischbachturm-Gruppe nördlich der Enns, sowie die Admonter Reichenstein-
Gruppe, die Hochtor-Gruppe, das Zinödl und den Lugauer im Süden. Die FREITAG-
BERN DT-Wanderkarte 1: 100.000 zählt zu den Gesäusebergen nur die unmittelbar
dem Ennstal angrenzenden Massive der Buchstein-Tamischbachturm-Gruppe sowie
der Admonter Reichenstein-Gruppe und der Hochtor-Gruppe inklusive Zinödl. An
diese Gliederung hält sich auch die geographische Übersicht (siehe Abb. I ). In der
Alpenvereins-Karte Nr. 16 (Ennstaler Alpen: Gesäuse; 1:25.000) und in einer
Spezialausgabe der OK 1:50.000 werden zum „Gesäuse" auch die Haller Mauern dazu-
gerechnet.

Abb. I : Geographischer Überblick über die Gesäuseberge.

Gesäuse im engeren Sinn bezeichnet aber nur das ca. 18 km lange Durchbruchstal der
Enns zwischen dem von Haindlmauer und Himbeerstein gebildeten „Gesäuse-Eingang"
im Westen und Hiefiau im Osten. Die Enns durchbricht hier die nördlichen Kalkalpen
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erst seit dem jüngerenTertiär ( 10-5 Mio. Jahre). Über die Entstehung dieser gewaltigen
Schlucht gibt es einige Mutmaßungen (siehe LIEB & SEMMELROCK 1988).Wichtig ist in
diesem Zusammenhang jedenfalls eine nördlich der Enns durchziehende Störung (siehe
AMPFERER 1935), entlang derer wiederholte Vertikalverschiebungen während des
Tertiärs zu Materialzermürbung führten. Das starke Gefälle von ca. 140 m, das die Enns
in dieser relativ kurzen Strecke durchläuft, hängt mit dem alten Absenkungsgebiet im
Bereich von Hieflau (Tertiärvorkommen bei Hieflau, Becken von Garns und Mooslandl)
zusammen.

Das Untersuchungsgebiet umfaßt die südlich der Enns gelegene Admonter
Reichenstein-Gruppe mit den wichtigsten Gipfeln Kreuzkogel, Kalbling, Sparafeld und
Reichenstein sowie die östlich davon gelegene und durch das Johnsbachtal abgetrennte
Hochtor-Gruppe mit Ödstein, Hochtor, Planspitze (die Hochtor-Gruppe im engeren
Sinn) Zinödl und Stadelfeldschneid (die Hochtor-Gruppe im weiteren Sinn - in der
nachfolgenden Arbeit meist in diesem Sinn gebraucht).

Das Zinödl ist zwar durch ein altes, tertiäres Hochtal vom Hochtor-Hauptzug etwas
getrennt, bildet aber im übrigen mit diesem eine Einheit. Anders liegen die Dinge im
Bereich der Stadelfeldschneid, wo die geologische Situation stark abweichend ist (siehe 3.).
Einzelne Beobachtungen und Vegetationsaufnahmen stammen darüberhinaus von den
Südabhängen des Himbeersteins und des Brucksteins, welche unmittelbar nördlich der
Enns liegen. Gipfel-, Geländebezeichnungen, Flurnamen beziehen sich auf die schon
erwähnte Alpenvereins-Karte Nr. I 6, welche der OK 1:25.000 V bezüglich Detail-
Auflösung und Identifizierbarkeit vorzuziehen ist.

3. Geologie

Vom Deckenbau her gesehen sind die Gesäuseberge Teil der Mürzalpendecke (TOLL-
MANN 1985), welche sich als Hauptglied derkalkhochalpinen Decken in den nordöstli-
chen Kalkalpen von den Haller Mauern nördlich von Admont mit Unterbrechungen vor
allem im Rax-Schneeberggebiet nach Osten bis an den Rand des Wiener Beckens zieht.

Stratigraphisch und von der Ausdehnung her auffällig sind der mächtige
Ramsaudolomitsockel, sowie ein ebensolcher Dachsteinkalkoberbau (siehe dazu
Abb. 2). Die nachstehende Übersicht folgt dem stratigraphischen Schema (siehe Abb.3)
von BÜCHNER (1970):

Präbichl-Schichten sowie Gutensteiner Kalke und Dolomite spielen innerhalb des
Untersuchungsgebietes keine Rolle; die Werfener Schichten nur eine randliche südlich
der Admonter Reichenstein-Gruppe.

Der Ramsaudolomit (Wettersteindolomit bei BÜCHNER 1970) ist von hell- bis mittel-
grauer Farbe und stärker anfällig gegenüber physikalisch-mechanischerVerwitterung als
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Abb. 3: Stratigraphisches Schema der Gesäuseberge (aus BÜCHNER 1970).

die hangenden Kalke. NachTOLLMANN ( 1985) liegen die dolomitisierten Anteile des
ladinischen Wettersteinkalkes in zwei Ausbildungen vor: a) als Wettersteindolomit
(dolomitisierten geschichteter Wetterstein-Lagunenkalk), b) als Ramsaudolomit: die
mehr massig kavernöse Ausbildung, welche überwiegend auf den Wetterstein-Riffkalk
zurückgeht. Der Ramsaudolomit erreicht nach AMPFERER ( 1935) eine Mächtigkeit bis
zu 1000 m, er bildet vor allem nördlich der Admonter Reichensteingruppe sowie nörd-
lich des Hochtor-Zuges um das Haindlkar und im Johnsbachtal die charakteristische
Dolomitlandschaft mit zerrissenen Graten.Türmen, steilen Rinnen, Schluchten und lan-
gen Schuttströmen.
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Der massige Wettersteinkalk ist von hell- bis mittelgrauer Farbe. Er baut den Bruckstein
auf (dort bis zu 600 m mächtig) und findet sich unter anderem zu beiden Seiten am
Ausgang des Johnsbachtales (Hellichter Stein und gegenüber) sowie im Bereich der
Hüpflinger Deckschollengruppe.

Die kamischen Raibler Schichten liegen gleich einer dünnen Haut zwischen Ramsau-
und Dachsteindolomit. Es handelt sich um gering mächtige (meist nur wenige Meter)
schwarze Schiefer; dunkle Kalke und bunte Dolomite.
Hier ist eine im stratigraphischen Schema nicht aufscheinende Deckschollengruppe
anzuführen, welche die Perioden Oberladin, Kam und Nor umfaßt [BÜCHNER 1970
befaßte sich mit den nördlichen und südwestlichen Gesäusebergen, also mit der
Buchstein- und der Reichenstein-Gruppe]. Es handelt sich um die Hüpflinger
Deckschollengruppe, welche im Gegensatz zu früheren Meinungen (z. B. AMPFERER
1935: ...Reiflinger Kalke, Lias-Fleckenmergel, Raibler Schichten...) eine komplette, invers
liegende Hallstätter Graukalkserie umfaßt (nach LEIN 1983). Der Rotofen zwischen
Zinödl und Gsuchmauer besteht aus zwei Komponenten dieser Gruppe: den horn-
steinführenden Pedataschichten (hangend) und den liegenden, aus dunklen
Tonschiefern und Mergeln bestehenden Zlambachschichten (siehe Abb. 4). Die
Hüpfliger Deckschollengruppe baut, von südlich der Gsuchmauer nach Westen unter
die Ödstein-Südwände ziehend, Hochhäusl, Stadelfeldschneid, Stadifeldalm sowie
Gamsstein und Kainzengabel auf. Im Bereich der Stadelfeldalm treten großflächig
Halobienschiefer zutage. IhrVerwitterungsmaterial hat basenarme Böden zur Folge,
derenVegetatiosdecke eigentümlich mit der umgebenden kontrastiert.

Rotofen
1995 m

Gsuchmauer
2-11M m

Hochhäusl

twk

Abb. 4: Der Ostteil der Hüpflinger Deckschollengruppe (twk -Wettersteinkalk, tl - Halobienschiefer, tp -
Pedataschichten, tzl - Zlambachschichten, tk - Dachsteinkalk; aus LEIN 1983).

Der Dachsteindolomit wird dem Nor zugerechnet. Er ist von hell- bis mittelgrauer
Farbe, schwer vom Ramsaudolomit zu unterscheiden und findet sich überall im
Liegenden des Dachsteinkalkes in einer Mächtigkeit von ca. 200-350 m. Als
Bauelement tritt er in den südwestlichen Gesäusebergen hervor (BÜCHNER 1970).
Gerade dort ist aber die Zuordnung der mächtigen Dolmitaufbauten zum
Dachsteindolomit fraglich geworden. DULLO (1980 a) hat südlich des Kreuzkogels
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eine ca. 25 m mächtige Linse aus kamischemTisovec-Kalkgefunden. Demzufolge deu-
tet er den darunter liegenden Dolomit alsTisovec-Dolomit. In der von mir angefer-
tigten geologischen Übersichtskarte findet sich für diesen Ausschnitt des
Arbeitsgebietes noch die früher übliche Kennzeichnung als Dachstein-Dolomit, ins-
besondere weil nicht klar ist, wie es sich mit demTisovec-Dolomit in anderen Teilen
und vor allem im Osten des Gebietes verhält.

Der hellgraue, massige, norisch-rhätische Dachsteinkalk ist der Hauptbaustein der nörd-
lichen Kalkhochalpen. Er bildet mächtige mehr oder minder senkrechte Wandaufbauten
mit darunter liegenden Schutthalden und tritt in den Gesäusebergen sowohl in seiner
gebankten, als auch in seiner ungebankten Form auf. Ungeschichtet oder nur von sehr
grober Riesenbankung ist der Dachsteinriffkalk. Er ist das Material der Hauptgipfelauf-
bauten derAdmonter Reichenstein-Gruppe. Der gebankte Dachsteinkalk tritt in der
Hochtor-Gruppe in mustergültiger Schichtung auf. Er nimmt nach Osten - unter
Ennsniveau absinkend - an Mächtigkeit zu (nach AMPFERER 1935 bis zu 1000 m). Seine
Schichtung ist Ergebnis eines zyklischen Geschehens (TOLLMANN 1985, S. 53):

Durch ein Auftauchen größerer Areale in einem sehr flachen Bildungsmilieu entste-
hen Diskontinuitätsflächen (Bankungsfugen) mit aufgearbeiteten Karbonatgeröllen und
Tonschmitzen an der Basis jeder Bank im Sinne von E. SUESS. Es folgt eine etliche
Dezimeter starke Lage von Millimeterrhythmiten („Loferiten"), entstanden aus
Algenmatten, die im Gezeitenbereich aufgewachsen sind. Den Hangendteil des Zyklus
bildet eine mehrere Meter mächtige Megalodontenbank, die unterhalb der Gezeiten-
schwankung entstanden ist."

4. Wetter und Klima

4.1. Übersicht

Nach WAKONIGG (1978) bilden die Nördlichen Kalkalpen zusammen mit den
Eisenerzer Alpen als Nordstaugebiet eine witterungsklimatische Einheit, vor allem für
Strömungen aus westlichen bis nordöstlichen Richtungen. Die Wetterlagen ergeben in
Summe ein Niederschlagsmaximum im Sommer. Für das Temperaturgeschehen ist
wesentlich, daß sich Kaltlufteinbrüche aus dem Norden praktisch ungebrochen entfal-
ten können. Dies äußert sich in den typischen Winterrückfällen bis weit ins Frühjahr hin-
ein. Echte Wetterscheiden gibt es in diesem Gebiet keine. Im Raum zwischen dem
Salzkammergut und der Rax herrschen ziemlich gleichsinnige Witterungsbedingungen.
Klimatische Meßergebnisse aus den höheren Lagen des Arbeitsgebietes liegen allem
Anschein nach keine vor oder sind nur schwer zugänglich. Die drei Klimadiagramme der
Tallagen (aus WALTER & LIETH 1961 -67) bringen aber zwei Wesenszüge der klimati-
schen Veränderungen zum Ausdruck, wenn man, über das Arbeitsgebiet hinausgreifend,
einemTransektvon den Randalpen zu den Zwischenalpen folgt: Zum ersten ist dies die
Abnahme der Jahresniederschlagsmengen, zum zweiten das Verschwinden des sekun-
dären Niederschlagsmaximums im Winter (siehe Abb. 5).
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4.2. Klimalandschaften und Klimadaten

Das Arbeitsgebiet hat gemäß der Gliederung der Steiermark von WAKONIGG ( 1978)
Anteil an vier „Klimalandschaften" (Höhenstufen), die in Tab. a zusammengestellt sind.
Dazu sei hier zusammenfassend angemerkt:

a) Die mäßig winterkaltenTalklimate der Nördlichen Kalkalpen können am besten als
mäßig winterkaltes, mäßig sommerwarmes, ozeanisch beeinflußtes, niederschlags-
und schneereiches Laubwaldklima beschrieben werden. Bewölkung und
Sonnenscheindauer zeigen im Sommer eineVerschlechterung gegenüber südliche-
ren Landschaftsteilen, im Herbst eine relative Verbesserung. Die
Windgeschwindigkeit erreicht örtlich 2 m/s.

b) Die winterkalten Talklimate der Nördlichen Kalkalpen umfassen höhere, abge-
schlossene oder beckenartig erweiterte Tallandschaften. Das Klima kann als winter-
kaltes bis winterstrenges, sommerkühles, niederschlags- und schneereiches
Waldklima eingestuft werden. Bewölkung und Sonnenscheinverhältnisse sind ähn-
lich wie in der Klimazone a).

c) Die Berglandstufe der Nördlichen Kalkalpen faßt den gesamten Höhenbereich zwi-
schen der Siedlungsgrenze und der Waldgrenze zu einer Einheit zusammen. Das
Klima kann als mäßig winterkaltes bis winterstrenges, sommerkühles, sehr nieder-
schlags- und schneereiches Waldklima eingestuft werden. Bewölkung und
Sonnenscheindauerzeigen relativ günstige Winterwerte,einen sonnenscheinarmen
Sommer und ein Sonnenscheinmaximum im Herbst. DieVentilation ist mit 2-4 m/s
durchschnittlicherWindgeschwindigkeit stark.

d) Die alpine Stufe der Nördlichen Kalkalpen (zwischen Wald- und Schneegrenze) ist
bezüglich der thermischen Bedingungen weitgehend der alpinen Stufe der
Zentralalpen ähnlich. Der Grundcharakter dieses Klimas kann als winterstreng, som-
merkalt, extrem niederschlags- und schneereich bezeichnet werden. Die sonnigste
Jahreszeit ist, wie in den anderen Klimazonen, auch hier der Herbst. Die typisch alpi-
nen Jahresgänge der Klimaelemente verhalten sich oftmals fast invers zu denen der
Niederungen. Bewölkung, relative Feuchte und Nebelhäufigkeit stehen zueinander
in direkter Beziehung und folgen im Jahresgang einer Doppelwelle mit Minima im
Spätwinter und Herbst infolge häufiger, stabiler Hochdrucklagen. Neben dem kon-
vektionsbedingten Hauptmaximum der Niederschläge im Frühsommer gibt es ein
zyklonal bedingtes kräftiges, sekundäres Wintermaximum. Darüberhinaus sind alle
weiträumigen Klimabewegungen im Hochgebirge von einer mikroklimatischen
Dynamik überlagert, welche durch die scharfen Relief- und Standortsverschieden-
heiten bedingt ist.

21

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



5. Die Böden

Eine Bodenansprache konnte in den allermeisten Fällen nur sehr grob und oberflächlich
erfolgen. Zu einigen Standortstypen, insbesondere den sehr aufklärungsbedürftigen
Speikböden wurden aber exemplarisch Bodenprofile erhoben. Die Systematik und
Nomenklatur hält sich an FINK ( 1969).

5.1. Fels- und Schuttrohböden

Unter Felsrohböden sind neben den zumTeil feinerdeerfüllten Felsspalten auch die
weniger geneigten, angewitterten, zerrütteten, stark strukturierten Felsflächen zu ver-
stehen, die, in Verzahnung mit initialen Rendzina-Nestern, einen offenen Felsrasen-
Vegetationstyp tragen. Zusammen mit den Schuttrohböden nehmen sie gebietsweise
eine beherrschende Stellung ein.

Die Schuttrohböden vermögen aufgrund der unter den obersten Dezimetern doch oft
beträchtlichen Feinerdeakkumulation die Feuchtigkeit ziemlich gut zu speichern.
Kalkschutt-Rohböden sind bezüglich des Basenangebotes für die anspruchsvollen
Hochstauden günstiger als solche aus Dolomit.Auf den Dolomit-Rohböden hat anschei-
nend auch der Mg-Überschuss eine Giftwirkung auf viele Pflanzen (siehe GAMS, 1930).

5.2. Rendzina

Über dem anstehenden Kalk- und Dolomit-Fels sowie Ruhschutt bilden sich abhängig
von Vegetation, Höhenlage, Relief, Neigung, Exposition und erosiver Beeinflussung ver-
schiedene Rendzina-Formen aus.

a) Initiale Rendzina auf Ramsau-Dolomit (mit Rohboden verzahnt): Profil Haindlkar,
unterer Graben: 620 m, N-exp., 10° geneigt - ausgeglichenes Kleinrelief auf
Schuttfächer; überwiegend Oberflächenabfluß; schwach rohhumusartiger Moder
mit schlechter Umsetzungstendenz;Vegetation: latschendurchsetztes Erico-Pinetum.

Ol 7-5 cm Latschen-Rotföhrenstreu, Gras und wenig Laubstreu, locken nicht
schmierig, unscharf übergehend

Of 5-1 cm Latschen- RotfÖ h renstreu, Gras und wenig Laubstreu, locker,
Wurzelfilz, nicht schmierig, unscharf übergehend

Oh 1-0 cm Grobmoder: schwach rohhumusartiger Moder mit schlech-
ter Umsetzungstendenz, locker, Wurzelfilz, unscharf über-
gehend
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Ai 0-3 cm humos, entkalkt, stark durchwurzelt, schwache
Regenwurmtätigkeit, ohne Struktur, hoher Grobanteil (Steine,
Grobgrus)

Cn 3-cm schwach kalkhaltig (Ramsau-Dolomit), vorwiegend Grobanteil
(Steine, Grus), schwach durchwurzelt

b) Rendzina auf Dachstein-Dolomit (Rendzina-Rohboden-Mosaik): Profil Admonter
Kalbling, Fuß der SO-Schlucht: 1700 m, S-exp„ 30° geneigt, Oberhang mit treppiger
Struktur; überwiegend Oberflächenabfluß, mäßig trocken; kein Auflagehumus;
Vegetation: Helictotricho-Semperviretum.

Ol Blattreste

Ah 0-13 cm stark humos, karbonathältig, stark durchwurzelt, gerade scharf
absetzend, Farbe 10YR 3/2, undeutlich krümelig bis lose,geringer
Skelettanteil (Grus)

Cv 13- cm hoher Grobanteil (Grus), sehr hoher Anteil Steine, karbonathäl-
tig, mäßig durchwurzelt

c) Tiefgründige Pechrendzina auf Dachsteinkalk: Profil Admonter Kalbling: 2160 m, NW-
exp., 30° geneigt, Oberhang, ausgeglichenes Kleinrelief; überwiegend
Oberflächenabfluß, mäßig trocken; kein Auflagehumus;Vegetation: Deckenfirmetum.

Ol Blattreste

Ah 0-45 cm stark humos, stark durchwurzelt, gerade scharf absetzend, Farbe
I0YR 1,7/1, schmierig, ohne Struktur, keine Bodenart, kein
Skelettanteil

Cv 45- cm lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus), hoher Anteil Steine

d) Mittelgründige Rendzina auf Dachsteinkalk (verzahnt mit Braunlehm): Profil
Admonter Kalbling, Speikboden: 2140 m, schwach geneigte Verebnung; überwie-
gend Oberflächenzufluß,frisch; kein Auflagehumus;Vegetation:Carexsempervirens--
Rasen mit Säurezeigern.

Ol Blattreste

Ah 0-1 lern schwach humos, karbonathältig, Wurzelfilz, gerade scharf abset-
zend, geringer Grobanteil (Grus)

Cv I l-cm lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus), karbonathältig, mittel
durchwurzelt
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e) Hydromorphe (Tangel-)Rendzina-ßöden wurden unter Latschenbeständen in ver-
schiedenen Höhenlagen über Kalk und Dolomit gefunden. Sie zeichnen sich durch
eine oft mehrere Dezimeter mächtige, mehr oder minder feuchte Rohhumus-
Moder-Auflage aus, die über einen oft sehr schwach ausgeprägten AhC-Horizont in
das Grobskelett oder den Fels übergeht. Stellenweise tritt Sphagnum als
Humusbildner stark hervor

5.3. Braunerde, Braunlehm, Terra fusca

Braunerde ist der aus verschiedenem Ausgangsmaterial hervorgehende, häufigste
Bodentyp der unteren Lagen vor allem unter der Wiesen- und Weidenvegetation des
Wirtschaftsgrünlandes. In den Hochlagen entstehen Braunlehme aus dem etwas un-
reineren Hallstätterkalk, aus Gehängebrekzie.dem im Verhältnis zum Dachsteinkalk im
Arbeitsgebiet etwas verunreinigten Wettersteinkalk und dem grusigen, silikatisch-
dolomitischen Material der Hüpflinger Deckscholle im Bereich der Stadelfeldalm.
Braunlehmvorkommen über Dachsteinkalk hängen meist mit Besonderheiten wie
kolluvialer Ansammlung des Hangerosionsmaterials und Akkumulation äolischen
Materials (siehe SOLAR I964JENNY 1926) in oft großen Geländehohlformen, oder
dem Vorkommen von reliktischen Braunlehmen bzw.Terra fusca zusammen. Zumindest
teilweise aus Terra fusca hervorgegangene Braunlehmböden finden sich über
Dachsteinkalk im Bereich Jagerhoferalm-Ennseck. Dort treten auch die Augen-
steinschotter.tertiäre silikatische Alluvialschotter, auf.

Die meist tiefgründigen, nährstoffreichen und frischen Braunlehmböden sind
oder waren vor allem in Almweide-Nutzung. Die nachstehenden Beispiele sind kei-
nesfalls repräsentativ; es wurden vor allem auf den eigenartigen Speikböden Profile
gegraben:

a) Braunlehm und Kolluvium auf Dachsteinkalk: Profil Johnsbach, Jagerhoferalm:
I 580 m, S-exp., 25° geneigt, Mittelhang mit anstehendem Fels; frisch;Vegetation:
Crepido-Festucetum rubrae.

Ah 0-10 cm sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus), stark humos,
Einzelkornstruktur, Wurzelfilz mittel, wellig scharf absetzend

Bv 10-45 cm toniger Lehm, geringer Grobanteil (Grus), stark humos, ein-
zelne undeutliche Humusflecken, undeutlich mittelblockig-
kantengerundet, mittelstark durchwurzelt, wellig allmählich
übergehend

BvC 45-cm toniger Lehm, hoher Grobanteil (Steine), einzelne deutliche Ver-
witterungsflecken, undeutlich mittelblockig-kantengerundet,
schwach bis nicht durchwurzelt
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b) Die nachstehenden drei Braunlehm-Profile stammen vom großen nördlichen
Speikboden des Zinödl: 2030 m, schwach geneigte Verebnung mit ausgeglichenem
Kleinrelief; frisch, mit überwiegend Oberflächenzufluß; kein Auflagehumus;
Vegetation: Agrostis rupestris-Speikrasen.

I.Profil

Ol Blattreste

Ah 0-3 cm Lehm, mittel humos.karbonatfrei.Wurzelfilz, wellig absetzend

Bv 3-20 cm toniger Lehm, geringer Grobanteil (Grus), schwach humos, kar-

bonatfrei, blockig-kantengerundet, mittel durchwurzelt, wellig
übergehend

BvC 20-cm toniger Lehm, hoher Grobanteil (Blöcke, wenig Steine), karbo-
natfrei, schwach durchwurzelt

2. Profil

Ol Blattreste

Ah 0-4 cm Lehm, mittel humos, karbonatfrei, sehr stark durchwurzelt, gera-
de scharf absetzend

Bv 4-43 cm toniger Lehm, geringer Grobanteil (Grus), schwach humos, ein-
zelne deutliche Verwitterungsflecken, karbonatfrei, mittel durch-
wurzelt, wellig übergehend

BC 43- cm mäßiger Grobanteil (Blöcke, wenig Steine), karbonatfrei, schwach
durchwurzelt

3. Profil

Ol Blattreste

Ah 0-6 cm Lehm, stark humos, karbonatfrei.Wurzelfilz, wellig absetzend

Bv 6-55 cm toniger Lehm, geringer Grobanteil (Grus), karbonatfrei, mittel
durchwurzelt, wellig übergehend

BC 55- cm hoher Grobanteil (Blöcke), karbonatfrei, nicht durchwurzelt
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5.4. Pseudogley

Pseudovergleyung ist vor allem im Bereich des dichten, lehmigen Terra fu sea- M ate rial s
häufig. Sie wird an Stellen mit stärkerem Viehbetritt offensichtlich durch diesen
gefördert. Man findet bisweilen an natürlichen Bodenanrissen mehrere Zentimeter
mächtige Eluvial- und Stauhorizonte, was stellenweise auch im Zusammenhang mit dem
durchaus starken und stetigenTouristen-Betritt gesehen werden muß.

Das nachstehende Profil mit einer noch undeutlichen und schwach ausge-
bildeten Vergleyung stammt von einem Standort mit stärkerem Hangwasserzug und
Viehbetritt:

Zwergpseudogley (auf kolluvialem Braunlehm,Terra fusca-Resten): Profil Johnsbach,
Jagerhoferalm: 1600 m,WNW-exp„ 15° geneigt. Unterhang,ausgeglichen;oberflächen-
naher Hangwasserzug;Vegetation: Sieversio-Nardetum.

Ah I 0-3 cm sandiger Lehm, stark humos, karbonatfrei, Kohärentstruktur,
Wurzelfilz, wellig übergehend

Ah2 3-9 cm sandiger Lehm, stark humos, karbonatfrei, Kohärentstruktur, sehr
stark durchwurzelt, wellig absetzend

E 9-10 cm Lehm, schwach humos, karbonatfrei, undeutlich feinblockig-kan-
tengerundet, stark durchwurzelt, wellig scharf absetzend

S 10-12 cm Lehm, karbonatfrei, Kohärentstruktur, stark durchwurzelt, wellig
absetzend

Bv 12-65 cm Lehm, mäßiger Grobanteil (Mittelgrus), karbonatfrei, strukturlos,
schwach durchwurzelt, wellig absetzend

BvC 65- cm mäßiger Grobanteil (Mittelgrus, Blöcke), karbonatfrei, struktur-
los, nicht durchwurzelt

5.5. Anmoor- und Moorböden

In ständig feuchten Senken treten schlammig-anmoorige Böden auf, aufweichen meist
die Kleinseggen Carex rostrata und C. nigra dominieren. An denTümpelrändern bilden
Carex nigra und C. canesecens oft mächtige torfartige Wulste. Im Bereich quelliger
Stellen, meist im Zusammenhang mit Gesteinswechsel, findet sich Niedermoortorf.
Carex davalliana und andere Kleinseggen basenreicher Niedermoore sind dort die
wichtigstenTorfbildner.
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6. Flora

Was sich von weitem gesehen als eine graue Fels- und Schuttwüste über dem
Krummholzgürtel und den steilen Rasen der Blaugras- und Rostseggen-Fluren erhebt,
zeigt bei näherer Betrachtung doch eine bunte Artenfülle. Die Kalkalpen machen zwar
einen kahlen, vegetationsfeindlichen Eindruck, aber ihre Flora ist im allgemeinen reicher
als die der von einer besser geschlossenenVegetation bedeckten Silikatberge.

In den Gesäusebergen ergeben die gewaltigen Höhenunterschiede auf engstem Raum
(vom Ennsnivau unter dem Haindlkar bis zum Hochtorgipfel ca. 1800 m) eine Fülle von
Standorten, auf denen sich sehr verschiedene Florenelemente finden. Auf den offenen,
waldfreien Standorten, um die es in dieser Arbeit zuallererst geht, treten auf den
trocken-warmen Fels- und Rasenfluren imTalbereich und in den unteren Lagen noch die
submediterranen Elemente stark hervor; während in den Hochlagen Arten dazukom-
men, die mit ihren Arealen bis in boreale und arktische Gebiete reichen.

Neben den in den Alpen weitverbreiteten und oft die Physiognomie derVegetations-
decke bestimmenden Arten (vor allem den aufbauenden Seggen und Gräsern) haben
einige nordostalpische Endemiten und Arten mit einer Süd-Nordost-Disjunktion
einen bemerkenswerten Anteil an der Oreophyten-Flora (inkl.einigerWaldstauden)
des Arbeitsgebietes. Die Berge des Ennsknies (= die Gesäuseberge derAlpenvereins-
gliederung, sowie die angrenzenden Gebiete) waren nach MERXMÜLLER (1954:
I I 3) eines der bevorzugten Überdauerungszentren für die reliktären Arten. Diese
lassen sich nach ihrem Areal oder Areal-Anteil in den nordöstlichen Kalkalpen folgen-
den Gruppen zuordnen (vereinfacht nach MERXMÜLLER 1952-54, NIKLFELD
1979):

6.1. Nordostalpische Sippen
(Endemiten der nordöstlichen Kalkalpen)

Dianthus alpinus, Papaverburseri, Achillea dusiona, Leucanthemum atratum, Soldanella aus-
triacajhiaspi alpinum, Draba stellata, Primula clusiana, Euphorbia austriaca haben eine
oder mehrere Parallelsippen in anderen Alpenteilen oder in den Karpaten.Teilweise
handelt es sich hiebei auch um eine ökologischeVikarianz (z. B. Dianthus alpinus - D.gla-
cialis).

Zu Campanula pulla gibt es keine vikariierende Sippe. Dianthus plumarius subsp. blandus
ist neben dem südalpischen D.waldsteinii (fraglich im Dachsteingebiet,siehe MEUSEL&
MÜHLBERG 1978) die am stärksten an das Gebirgsklima angepaßte Sippe aus
der Verwandtschaft der Federnelken. Bei Festuca versicolor treten die beiden stand-
örtlich vertikal geschiedenen Subspecies brachystachys und pallidula im größten Teil
des Areals gemeinsam auf. In den östlichen Zentralalpen gibt es zudem mit Festuca
varia eine näher verwandte Sippe auf saurem Substrat. Und schließlich ist mit Galium tru-
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niacum noch eine Sippe aus dem Galium mo/lugo-Verwandtschaftskomplex
zu nennen, bei welchem die Verhältnisse auch etwas verwickelter sind (siehe KRENDL
1967).

6.2. Sippen mit Süd-(Nord-)Nordost-Disjunktion

Diese treten zuweilen als Raritäten auch in den Kalkgebieten der östlichen Zentralalpen
auf. Potentilla dusiana, Pedicularis rosea, Salix alpina, Silène alpestris, Valeriana elongata,
Campanula cespitosa, Cirsium carniolicum, Cerastium carinthiacum, Saxifraga sedoides,
Minuartia cherlerioides, Homogyne discolor, Galium noricum und, mit im Süden etwas wei-
ter ausgreifenden Arealen, Gentiana pumila (auch im Apennin), Asp/en/um fissum (bis
zum Ost-Balkan) gehören diesem Verbreitungstyp an. Nach NIKLFELD ( 1979), der bei
den endemischen und disjunkten Gebirgsarealen feiner differenziert, ist hier auch
Trisetum alpestre zu nennen.

Einige Sippen mit im Norden etwas weiter nach Westen reichenden, dort aber oft stark
disjunkten Teilarealen sind ebenfalls hieranzuführen. Es sind dies Saxifraga burseriana,
Senecio abrotanifolius, Achillea clavenae, Ranunculus hybridus, Minuartia austriaca,
Pedicularis rostrato-spicata subsp. rostrato-spicata, Saussurea pygmaea, Rhodothamnus
chamaecistus, Betonica alopecuros und Heradeum austriacum.

6.3. Einige weitere Sippen mit nicht allgemeiner
Verbreitung in den Nördlichen Kalkalpen.

Zwei Arten mit nordostalpisch-karpatischerVerbreitung sind hier zu nennen: Es sind
dies Asperula neilreichii in den montanen sowie Crépis jacquinii in den subalpinen bis alpi-
nen Fels- und Ruhschuttfluren.
Valeriana supina hat hier ihren östlichsten Fundort in den Nördlichen Kalkalpen. Die Art
kommt in den Gesäusebergen nur in der Hochtor-Gipfelregion vor, dort allerdings
ziemlich reichlich. Auch Androsace helvetica hat hier einen ihrer östlichsten Fundorte. In
HAYEK ( 1908-1914) gibt es eine Angabe für den Admonter Reichenstein; bei WEN-
NINGER ( 1951 ) finden sich Angaben für den Hochtorgrat. Ich habe die Art nur auf den
Felswänden und dem Bergsturz-Blockmaterial des Rotofens, welcher aus
Hallstätterkalk aufgebaut ist, vorgefunden. Rhodiola rosea, welche in den Kalkalpen ver-
einzelt vorkommt, ist in der Hochtorgruppe in den Block-Hochstaudenfluren im
Bereich bindigerer Böden häufig zu sehen.

6.4. Bestimmungsliteratur, Nomenklatur

Als Bestimmungsliteratur dienten insbesondere folgende Werke:
HAYEK ( 1908-1914, 1956), FRITSCH ( 1922, Nachdruck 1973), ROTHMALER ( 1988)
für die Gefäßpflanzen; FRAHM & FREY (1983) sowie WIRTH (1980) für die
Kryptogamen.
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Die Nomenklatur der Gefäßpflanzen richtet sich nach EHRENDORFER (1973) mit
Ausnahme folgender Fälle, in welchen z.T. neueren taxonomischen Erkenntnissen
Rechnung getragen wird: Dianthus plumarius subsp. blondus (Rchb.) Hegi, Festuca pul-
chella subsp. pulchella und subsp. jurana (Grenier) Markgr.-Dannenb., Festuca versicolor
subsp. brachystachys (Hackel) Markgr-Dannenb. und subsp. pallidula (Hackel) Markgr.-
Dannenb.

7. Vegetationsgeschichte

7.1. Die alpine und subalpine Stufe

Der überwiegende Teil der Sippen, welche die Vegetationsdecke der Hochlagen auf-
bauen, gehört sehr alten prä- oder frühglazial ausgebildeten Formenkreisen an. Mit
MERXMÜLLER(I954:1 32) ist zu vermuten,daß diese trivialen Alpenpflanzen.von einer
großen Zahl kleiner Refugien in den die Gletscher überragenden randlichen Ketten und
in den Nunatak-Gebieten der zentralen Massive ausgehend, die gesamten Alpen im
Postglazial ziemlich rasch wieder besiedelt haben.

Die alpinen Blaugras-Kalkmagerrasen (Seslerietea albicantis) dürften vor allem hier im
randalpinen Bereich wohl auch während derWürm-Eiszeit die Gipfel, Kuppen und eis-
freien Hänge besiedelt haben. Dort hatten sie zunächst nur durch die klimatisch bedingt
sich nach oben oder unten verschiebenden Grenzen der Krummholz- und Waldstufe
Arealgewinne oder -Verluste hinzunehmen. Erst durch die mittelalterliche
Almweiderodung, welche vor allem zu einem Flächenzuwachs bei den Alm-Fettweiden
und den Bürstling-Rasen führte, haben auch die Blaugras-Horstseggen-Rasen und die
Rostseggenrasen als teilweise Ersatzgesellschaften für die geschwendeten
Latschenbestände einen anthropogenen Raumgewinn erfahren.
Die Latschenzone selbst hat sich zumTeil auf Kosten des gerodeten Waldes ausgebrei-
tet (siehe KRAL 1972). In den höheren Lagen ist sie aber seit langem die natürliche, nach
oben abschließende Großgehölz-Formation, wie die Analysen von Rohhumus-Profilen
auf dem Salzburger Untersberg (KRAL 1987) zeigen. Die Latsche war demnach dort
oberhalb von 1700 m Höhe vor rund 7000 Jahren ähnlich dominant wie heute. Ähnli-
ches ist für die Gesäuseberge anzunehmen.

7.2. Die montane Stufe

Zur Rekonstruktion derVegetationsgeschichte derWaldstufe seit der Eiszeit eignet sich
die Auswertung eines Pollenprofiles des ca. 10 km westlich von Admont gelegenen
Pürgschachener Moores, eines Latschenhochmoores (KRAL & MAYER 1979).

Nach der präborealen bis borealen Kiefern-Fichtenzeit (8200-5400 v. Chr.) und einer
vorübergehenden weitgehenden Fichten-Dominanz im Älteren Atlantikum (5400-
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4000 v. Chr.) stellt sich im Jüngeren Atlantikum (4000-2400 v. Chr.) in den Hanglagen
schließlich ein Fichten-Tannen-Wald ein, welchem Ulme, Linde, Ahorn und Buche bei-
gemischt sind. In dieser Periode können zum erstenmal mit den Weidezeigern Plantogo,
Rumex und Urtico Hinweise auf neolithische Besiedler gefunden werden.

Im folgenden Subboreal (2400-600 v. Chr.), der Fichten-Tannen-Buchen-Zeit, beginnt
die Buche, sich massiv auszubreiten.

Im Älteren Subatlantikum (600 v.-1200 n. Chr), der Fichten-Buchen-Tannen-Zeit, tritt
die Lärche stärker hervor, was auf massive menschliche Eingriffe (Rodung, Kahlschlag),
sowie auf ein allmähliches Absinken der oberen Waldgrenze schließen läßt. Die schon
von den Römern nördlich der Alpen kultivierte Edelkastanie kann nachgewiesen wer-
den (Weitflug), ebenso zunächst vereinzelt, später regelmäßig, Getreidepollen.

Das Jüngere Subatlantikum ( 1200 n. Chr. bis. heute), die Fichten-Lärchen-Zeit, ist von
starkem menschlichem Einfluß geprägt. Nach den Rodungen imTalboden des Ennstales
wird dort aufgrund des vorübergehenden Klima-Optimums vom I 2. bis zum I 5.
Jahrhundert Weizen, Gerste und Hopfen angebaut. Der Anteil der Getreidepollen ist
hoch, ebenso die Werte der Weidezeiger. In den Hangwäldern werden die
Schattbaumarten Tanne und Buche durch die menschlichen Eingriffe zunehmend ver-
drängt.

8. Erschließung, Tourismus, Naturschutz.

Diese drei Problemkreise hängen eng zusammen. Der größte Teil der Erschließung hat
natürlich die Nutzung der Landschaft und ihrer Ressourcen (v. a. Forstwirtschaft) zum
Ziel. Die touristische Erschließung geht auf das vorige Jahrhundert zurück; der
„Gesäuseführer" mit der Erstauflage im Jahr 1884 ist laut HESS-PICHL ( 1952, 10.
Auflage, im Nachdruck 1971) das älteste deutschsprachige alpine Führerwerk.
Touristische und wissenschaftliche Erschließung waren in diesen frühen Zeiten nicht
scharf getrennt, wie man HASITSCHKA (1988) entnehmen kann. Der schroffe, felsige
Charakter des Gebietes lockte vor allem die Felskletterer an. Insbesondere die abwei-
senden (für manche inklusive des Autors einladenden) Nordwände der
Hochtorgruppe wurden schließlich zu Klassikern der alpinen Felskletterei. Daneben fan-
den und finden Bergwanderer und Schitourenfahrer eine weitgehend unveränderte
Wild-Landschaft vor Für den „neuzeitlichen Schizirkus" eignet sich das Gebiet aufgrund
seiner Steilheit und starken Strukturiertheit nicht besonders. Im Randbereich südlich
des Admonter Kalbling wurden allerdings einige Hänge geglättet und eine „Schi-
Autobahn" in den Latschengürtel gefräst. Dort wurde der etwas lückigen Vegetation
zumTeil mit standortsfremder Einsaat nachgeholfen. Insgesamt spielt sich derTourismus
in bestimmten Bahnen ab, welche durch die markierten Wege und die ausführlichen
Wegebeschreibungen sowie Anstiegsskizzen der Führer-Literatur vorgegeben sind.
Abgesehen von der Eutrophierung und dem Abwasserproblem im Bereich der
Schutzhütten besteht für die höheren Lagen kein dringender Handlungsbedarf aus der
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Sicht des Natur- und Umweltschutzes. Natürlich sollte auch hier wie anderswo der
Autoverkehr (Zufahrt bis zur Klinke-Hütte!) eingedämmt werden. Aber dieses Problem
ist sehrtief in unserer Freizeitkultur verankert und wohl erst nach einer entsprechenden
Bewußtseinsveränderung lösbar

Im Bereich der Bergwaldstufe und der Tallagen sind die Probleme offensichtlich.
Feuchtwiesen werden drainagiert, aufgeforstet oder zu Holzlagerplätzen umfunktio-
niert. Der starke Rückgang dieser Standorte und damit der entsprechenden
Lebensgemeinschaften oder Biozönosen wurde unter anderen von NIKLFELD & al.
( 1986), GRABHERR & POLATSCHEK ( 1986) sowie ZIMMERMANN & al. ( 1989) als
allgemeinerTrend festgestellt, der weiterhin ungebremst anhält

Im Ennstal selbst gab es noch vor der Erklärung des Gesäuses zum Naturschutzgebiet
1958 eine aus heutiger Sicht nicht mehr verständliche Konzession an die E-Wirtschaft
beim Bau der Sperre Kummer/Gstatterboden für das Kraftwerk Hieflau. Auf diese
Weise wurde die zweite Hälfte, die eigentliche Enge des Gesäuses ihrer einstigen
Wildheit beraubt.

Aber auch heute noch (Beobachtungen dazu in GREIMLER 1992, 1993 sowie
einigen Exkursionen seither) schreiten Landschaftsveränderung und Biotop-
zerstörung im Bereich der talnahen Schuttfluren fort. Zwar heißt es, ähnlich wie in
anderen Naturschutzgesetzen, im Steiermärkischen Naturschutzgesetz 1976 § 5
Abs. 5: „In einem Naturschutzgebiet dürfen keine die Natur schädigende, das
Landschaftsbild verunstaltende oder den Naturgenuß beeinträchtigende Eingriffe vor-
genommen werden ...", aber in der Praxis sind solche Bestimmungen gegen die
Interessen mächtiger Unternehmer; die sich oft auf alte Bergbaurechte berufen, schwer
durchzusetzen.

Vor allem in den Seitengräben des Johnsbachtales wurden und werden die mächtigen
Schutthalden und Schuttströme abgebaut. Auf diesen Standorten sind insbesondere
Pflanzengesellschaften der Schneepestwurz-Fluren (Petasition paradoxi) und deren
Übergangsstadien (Grauweiden-Rotföhren-Gebüsch) zum Rotföhren-Wald (Erico-
Pinetum) betroffen. Damit sind z.B.auch einige dertiefergelegenen Wuchsorte der rela-
tiv seltenen, endemischen Federnelke (Dionthus plumarius subsp. blandus), die überdies
nur ein sehr kleines Areal in den Nordöstlichen Kalkalpen besiedelt, von der Zerstörung
bedroht.

9. Methoden

9.1. Erhebung im Gelände

Es wurden pflanzensoziologische Aufnahmen nach BRAUN-BLANQUET ( 1964) ange-
fertigt, wobei aber dem Homogenitätskriterium nicht immer voll entsprochen werden

31

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



konnte. Die reale Vegetation ist häufig eine komplexe Durchdringung verschiedener
Elemente. Was oft schwierig zu entscheiden war, ist, ob ein komplexes
Vegetationsgebilde die innere Textur (z. B. die Zusammensetzung aus verschiedenen
Lebensformen - siehe BARKMAN 1979) bzw. ein Arrangement der Teilsysteme
(Synusien) (siehe WALTER & BRECKLE 1991) einer Gesellschaft (Phytozönose) wie-
dergibt, oder ob sich zwei oder mehrere Gesellschaften zu einem Komplex höherer
Ordnung durchdringen.

Bei den Aufnahmen sind zwei Serien auseinanderzuhalten:
Der I. Serie gehören ca. 500 Aufnahmen an, welche mit den obigen Einschränkungen
nach den klassischen Kriterien angefertigt wurden. Es wurde versucht, möglichst in sich
einheitliche, „typische" Bestände aufzunehmen. Die Größe der Aufnahme-Flächen liegt
zwischen wenigen m2 (z.B. Felsspaltenges.) und 100 bis 200 m2 (Latschenbestände).Von
diesen Aufnahmen mußten einige vor oder während der weiteren Verarbeitung ausge-
schieden werden, da sie entweder unvollständig oder zu komplex angelegt waren.
Andere wiederum enthielten nur Gesellschaftsfragmente oder ließen auf Ausbildungen
von Gesellschaften schließen, deren weitere Ausarbeitung und Diskussion in diesem
Rahmen nicht möglich ist.

Die 2. Serie umfaßt 86 Aufnahmen der Speikböden, welche streng regelmäßig angelegt
wurden, wobei auf die Erfüllung der üblichen Kriterien (Homogenität, Minimum-Areal)
bewußt verzichtet wurde (Genaueres siehe Kapitel I I).

Neben den Aufnahmen, welche oftmals entlang von Standortsgradienten in Transekt-
Serien angelegt waren, wurden auch verschieden skalierteVegetationsprofile angefertigt.
In einigen Fällen konnten exemplarisch auch genauere Bodenprofile erhoben werden.

9.2. Auswertung

Der Datensatz der I. Serie wurde zunächst in zwei Gruppen geteilt, nämlich in die
Gruppe dergroßgehölzfreien Rasen, Schutt- und Felsfluren usw. und in die Gruppe der
Krummholz-Aufnahmen.

Beide Gruppen wurden einer numerischen Klassifikation mit einem polythetisch-
divisiven Algorithmus unterzogen (ProgrammTWINSPAN, HILL, 1979). Die daraus
resultierenden Tabellen mußten aber nachbearbeitet werden, da die Diversität in
einem reifen, mehr oder minder geschlossenen Rasen und in einer offenen
Pioniergesellschaft so verschieden ist, daß zufällige gemeinsame Arten jeden
Gruppierungsalgorithmus überfordern. Aus der Tabelle der Rasen-, Schutt- und
Felsfluren (= großgehölzfreien Aufnahmen) konnten mittels Correspondence Analysis
(CA) aus dem Programm CANOCO (TER BRAAK 1987) in mehrmaligem Durchlauf
einige Gruppen von Ausreißer-Aufnahmen entfernt werden. Diese wurden dann sepa-
rat klassifiziert. Die C A beruht auf dem gleichen Rechen-Algorithmus wieTWINSPAN,
nämlich dem Reciprocal Averaging (RA), ordiniert aber die Aufnahmen (oder Arten)
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auf mehreren Achsen. Die CA führt keine Teilungen und Gruppenbildungen
(Klassifikationen) durch, sondern ordnet, wenn man die Achsen zueinander in
Beziehung setzt, die Aufnahmen im durch ihre Varianz auf diesen Achsen vorgegebe-
nen floristischen Ähnlichkeitsraum an. Der Abstand zweier Punkte (Aufnahmen) im
Ordinationsdiagramm ist somit direkt als floristische Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit
interpretierbar.

Der noch immer über 300 Aufnahmen umfassende Kern dieser Aufnahmengruppe
wurde aufgrund einiger Kriterien in zwei Gruppen geteilt. Neben der floristischen Ähn-
lichkeit sind dies die Diversität (Artenzahl) und dieTextur (insbesondere der Anteil der
Moosschicht). Die nunmehr zwei Gruppen der großgehölzfreien Aufnahmen umfaßten
im wesentlichen (a) die alpinen Kalkmagerrasen mit der Xeroserie der
Felsspaltengesellschaften, und (b) die Schutt- und Schneebodenfluren mit der
Hygroserie der Felsspaltengesellschaften. Bei dieser letzteren Gruppe b) wurde auch
die Moosschicht in die weitere numerische Klassifikation einbezogen, obwohl die
gemeinsame Klassifikation von Gefäßpflanzen und Kryptogamen ein heikler Punkt ist .So
weist GRABHERR ( 1982) darauf hin, daß die Kryptogamen (vor allem die Flechten) bei
der Klassifikation alpiner Zwergstrauch-Rasengesellschaften durch ihre andere
Physiologie, Regeneration, Propagation zu einem „background noise" im Datenmaterial
führen, welcher die Reaktion der Blütenpflanzen auf die maßgeblichen ökologischen
Faktoren verschleiert. KÖCKINGER (1990, brieflich) ist der Meinung, daß
Moosgesellschaften oft auf engstem Raum innerhalb von Blütenpflanzen-Gesellschaften
existieren. Moose und Flechten besitzen keine Wurzeln und sind daher nur als
Indikatoren für die unmittelbare Substratoberfläche zu bewerten.Aus diesem Grund ist
es in vielen Fällen nicht sinnvoll, Kryptogamen und Blütenpflanzen zu einer Gesellschaft
zu vereinigen. Ich habe mich daher entschlossen, die Moose nur in der Gruppe b), in
deren Aufnahmen sie meist einen höheren Bauwert innehaben, mitzuklassifizieren.

Beide Gruppen (a und b) sowie die Gruppe der Krummholz-Aufnahmen wurden auch
mit einem agglomerativen Klassifikationsverfahren (NCLAS, complete linkage) aus dem
Programmpaket SYN-TAX III (PODANI 1988) bearbeitet. Diese Verfahren erbrachten
etwas abweichende Gruppierungen. Letztlich liegen denTabellen zu den Rasen-, Schutt-
und Felsfluren (Gruppen a und b) die (± modifizierten) TWINSPAN-Klassifikationen
zugrunde. DerTabelle der Krummholz-Aufnahmen liegt die NCLAS-Klassifikation mit
geringen Umreihungen zugrunde. Insgesamt mußten in allen Gruppen einzelne
mißklassifizierte Aufnahmen oder stark abweichende Ausbildungen schließlich nach
optischen Kriterien zugeordnet werden. Dies betrifft in stärkerem Ausmaß die Schutt-
und Schneebodenfluren.

Der Datensatz der 2. Serie (Speikböden) wurde mehreren Klassifikationen unterzogen,
von denen im Kapitel I I dieTWINSPAN- und die NCLAS-Klassifikation besprochen
werden. DerTabelle der Speikböden-Aufnahmen liegt schließlich dieTWINSPAN-
Klassifikation zugrunde. Die Aufnahmen der drei Speikböden ergeben bezüglich der
Artenzusammensetzung einige in sich ± homogene Gruppen, mit
Dominanzverschiebungen bei einzelnen Leitarten,die eine solide Klassifizierung ermög-
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liehen. Die aus derTabelle gut ablesbare Standortsindikation der Artengruppen konnte
mittels des Ordinationsprogramms CANOCO auch in einer indirekten
Gradientenanalyse gezeigt werden.

9.3. Bemerkungen zur Pflanzensoziologie

Das Ergebnis einer Klassifikation von Vegetationsaufnahmen ist letztlich eineTabelle, in
welcher die Aufnahmen mit ähnlichem Artensatz und die Arten mit ähnlichem
Verteilungsmuster in den Aufnahmen beisammenstehen. Man kann nun die Arten als
Merkmale der Aufnahmen und vice versa betrachten. Der Pflanzensoziologe sieht vor
allem die Arten als Merkmale der Aufnahmen, welche das ,,Grundgerüst der
Vegetatiossystematik" bilden (BRAUN-BLANQUET 1964:19 ff). Weiters heißt es dort:
Die „Artindividuen ... sind die letzten atomistischen Bestandteile derVegetations-
gliederung und damit der Pflanzengesellschaften, die auf den Vegetationsaufnahmen
beruhen und die durch den Artenbestand gekennzeichnet sind."

Aber nicht alle Arten zählen gleich viel. Das syntaxonomische System beruht auf einer
Hierarchie von Charakter-oder Kennarten und Differential-oderTrennarten. Über die
Charakter- oder Kennarten ist viel geschrieben worden. WENDELBERGER ( 1962)
etwa unterscheidet, .echte" Charakterarten, deren Vorkommen (!) auf eine einzige
Gesellschaft beschränkt ist (das entspricht den „treuen" Charakterarten nach BRAUN-
BLANQUET) von den übergreifenden Charakterarten („fest", bzw. „hold" nach
BRAUN-BLANQUET). Diese ersteren, „echten" Charakterarten gibt es im Bereich der
Kalkalpen aber praktisch nicht, wie z.B. das Auftreten der am ehesten diesem Ideal ent-
sprechenden Art Androsace helvetica in von etwas thermophileren Arten durchsetzten
Potentilla c/us/ono-Felsfluren zeigt (siehe Aufnahme 169). WENNINGER ( 195 I ),derdie
alpinen Kalkfels- und Rasenfluren in den Nordöstlichen Kalkalpen untersucht hat, stellt
die These auf, daß es in diesen Vegetationstypen überhaupt keine Charakterarten im
obigen Sinne gibt, sondern nur Leitarten (welche auch in anderen Gesellschaften vor-
handen sind) und Konstante.

Die Assoziation soll gemäß dem Beschluß des Botaniker-Kongresses von Amsterdam
1935 (siehe OBERDORFER 1977) über eigene Kennarten verfügen. Da es aber nicht
allzuviele Arten mit einem eindeutigen Schwerpunkt in einem bestimmten Standorts-
und Vegetationstyp, somit in einer einzigen Assoziation gibt, kann dieser rigorosen
Empfehlung in der Praxis nicht immer entsprochen werden. Vor allem sehr weit ver-
breitete Arten zeigen in verschiedenen Abschnitten ihres Areals bisweilen ein verschie-
denes „soziologisches Verhalten", solcherart den groß- bis regionalklimatischen
Verschiedenheiten, geologisch-substratbedingten Besonderheiten oder chorologi-
schen Gegebenheiten (z. B. der Konkurrenz eines Endemiten oder einer Art mit einem
anderen Arealmuster) Rechnung tragend. Festuca pumila z. B., welche im Arbeitsgebiet
vorwiegend auf etwas tiefergründigen, zum Teil von Säurezeigern durchsetzten Rasen
siedelt, dominiert einige Gipfel weiter auf dem Scheiblingstein (Haller Mauern) auch auf
den flachgründig-humosen Stellen oder den zerrütteten Felsrohböden der Gipfelfluren
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und ersetzt dort offensichtlich den östlich und etwas weiter westwärts wieder vorhan-
denen Endemiten Festuca versicolorsubsp.brachystachys.

In einigen Schutt- und Schneebodengesellschaften oder im Festucetum pumilae und im
Caricetum mucronatae gibt es keine einzige eigene Kennart. Diese Gesellschaften
müßten gemäß der Amsterdamer Empfehlung oder nach OBERDORFER (1977) als
abweichende Ausbildungen zu anderen Assoziationen gestellt, als (dann meist nicht
gebührend erörterte) Übergangssituationen oder ähnliches behandelt werden. Im
ersten Fall führt dies zu einem unpraktikablen Assoziations-Umfang, im zweiten zu
einem Ignorieren der realen Verhältnisse. Es ist bisweilen unumgänglich, Pflanzen-
gesellschaften mittels einer Gruppe von Trennarten und unter besonderer Berück-
sichtigung der Abundanz- und Dominanzverhältnisse zu charakterisieren. Eine
Entscheidungshilfe bieten hiebei besonders die numerischen Verfahren, welche stets
aufgrund des gesamten Artenbestandes klassifizieren.

Die aufgrund der Klassifikation erhaltenen Aufnahmengruppen konnten in den meisten
Fällen mit schon beschriebenen Assoziationen oder mit Gesellschaften, deren
Assoziations-Status noch nicht ganz klar ist, identifiziert werden. Als wichtige zusam-
menfassende Werke dienten hierzu OBERDORFER ( 1977,1978, 1983), MUCINA & al.
1993 sowie GRABHERR & MUCINA 1993. Einige Aufnahmegruppen, deren
Zuordnung unsicher ist, sind als provisorische Gesellschaften beschrieben. Auf eine wei-
tere Erläuterung der höheren Syntaxa (Verband, Ordnung, Klasse) wird im folgenden
verzichtet; deren ausführliche Beschreibung kann den oben zitierten, zusammenfassen-
den Werken entnommen werden.

Die Darstellung der einzelnen im Arbeitsgebiet vorgefundenen Assoziationen oder
Gesellschaften ist folgendermaßen gegliedert: Zunächst werden diese in ihrer floristi-
schen und standörtlichen Charakteristik vorgestellt. Daraufhin werden anhand der
Literatur insbesondere über die östlichen Teile der Nördlichen Kalkalpen (mehrmals
auch unter Heranziehung der Arbeiten über die südöstlichen Alpenteile) die
Gemeinsamkeiten bzw.Verschiedenheiten mit den in anderen Gebieten vorgefunde-
nen ähnlichen Vergesellschaftungen diskutiert. Im Lichte dieses Vergleiches erfolgt auch
die Untergliederung des eigenen Materials.

Die in den Aufnahmen verwendeten Symbole der Abundanz-Dominanz-Schätzskala
bedeuten:

p
r
+
1
2
3
4
5

vorhanden aber nicht geschätzt
vereinzelt
spärlich
reichlich, aber < 5%
5-25%
25-50%
50-75%
75-100%
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Die Struktur derTabellen hält sich üblicherweise an die Reihenfolge: a) Gehölze, b)
Zwergsträuchen Stauden, Annuelle, c) Moose und Flechten. In denVegetationstypen.wo
die Moose oft dominieren (Quellfluren, Schneeböden), wurden die Schichten nicht
getrennt. Innerhalb der Schichten sind die Arten üblicherweise nach ihrem strukturie-
renden Wert, der Dominanz und der Frequenz gereiht.

10. Die Pflanzengesellschaften

1 0.1 . ASPLENIETEA TRICHOMANIS-
Klasse der Fels- und Mauerspalten-Gesellschaften

10.1.1. Potentilletalia caulescentis - Ordnung
der nordalpinen Kalkfelspalten-Gesellschaften

10.1.1.1. Potentillion caulescentis -
Verband der Fingerkraut-Gesellschaften

Hieracio humilis-Potentilletum caulescentis- Fels- Fingerkraut-Flur (Tab. I)

Die Aufnahmen hiezu stammen von Höhenlagen zwischen 600 und I 600 m. Die
Gesellschaft besiedelt die Felsspalten der Kalk- und Dolomitfelswände in den tieferen
bis mittleren (montanen bis subalpinen) Lagen in jenen Expositionen, die eine höhere
Einstrahlung genießen. Hochstete Arten in meinen Aufnahmen sind neben Potentilla
caulescens, Carex mucronata, Sesleha varia noch Campanula cespitosa, Hieracium porrifo-
lium und Achillea clavenae. Von den Charakterarten ist Hieracium humile im Gebiet sel-
ten. Rhamnus pumila fehlt im Gebiet.

Zwei deutliche Höhenausbildungen lassen sich unterscheiden: ä) Anthericum ramosum,
Seseli austriacum, Carduus defloratusjhymus praecox und Festuca versicolorsubsp. pallidu-
la prägen eine Gruppe der tieferen, wärmeren Lagen, b) In einer Gruppe der höheren,
kühleren Lagen treten Valeriana saxatilis, Rhodothamnus chamaecistusjhsetum alpestre
und Carex firma hervor. Diese subalpine Ausbildung korrespondiert gut mit der von
HERTER ( 1990) festgestellten. Auffällig ist das Auftreten von Potentilla dusiana in den
beiden Aufnahmen 320 und 393 von 1520 bzw. 1500 m. Es ist dies im oberen bzw. unte-
ren Grenzbereich der beiden Potent/7/o-Arten im Gebiet. Sie verhalten sich in diesem
Berührungsbereich auch sehr unterschiedlich: Potentilla caulescens zieht sich in tiefe,
geschützte Spalten und Winkel zurück, während Potentilla dusiana an den exponierten
Kanten steht.

Im Potentilletum caulescentis der Karawanken von AICHINGER (1933) fallen vor
allem die durch die Südalpenarten Saxifraga crustata, S. squarrosa, Paederota lutea
gegebenen floristischen Unterschiede auf. BRAUN-BLANQUET (1934) beschreibt
die „Ass. a Potentilla caulescens et Hieracium humile BR.-BL 1933". Diese ergibt sich
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aus der Zusammenfassung ,,de nombreux relevés des Alpes suisses et françaises
et du Jura". Die Assoziations-Charakterarten sind: Potenti II a caulescens, Hieracium
humile, Kernera saxatilis, Erinus alpinus. In den Aufnahmen vonTHIMM (1953) aus
dem Rofan-Gebirge ist Rhamnus pumila stets vorhanden. Die Gesellschaft geht
nach oben in die Aretia (=Androsace helvetica)-Felsflur über. HÖPFLINGER ( 1953)
hat in seiner Tabelle sowohl Rhamnus pumila mit schwacher, als auch Hieracium
humile mit mittlerer Stetigkeit. Seine Aufnahmen vom Grimming stammen von
Höhen zwischen 900 und 1680 m. WENDELBERGER (1962) bezieht sich aus-
schließlich auf HÖPFLINGERs Grimming-Aufnahmen und gliedert aus diesen eine
Subassoziation mit Carex mucronata der höheren Lagen ab. In den Aufnahmen von
LIPPERT ( 1966) aus den Berchtesgadener Alpen fehlt Hieracium humile. HOLZNER &
HÜBL ( 1977) führen als weitere Charakterarten Campanula cespitosa und Hieracium
porrifolium an. Beachtet man aber auch deren Vorkommen in den Schuttfluren, so
sind sie wohl nur als Trennarten zu bewerten. SMETTAN (1981) präsentiert in
seiner Tabelle eine Variante mit Rhamnus pumila und eine ruderale (eine Aufn.)
mit Campanula rapunculoides, C. rotundifolium, Achillea millefolium. Hieracium humile
fehlt in seinen Aufnahmen. HERTER (1990) stellt in den Allgäuer Alpen fest, daß
Hieracium humile die Dolomit-Standorte offensichtlich meidet. Er gliedert seine
Aufnahmen in drei Gruppen: eine hochmontane Ausbildung über Kalk mit
Hieracium humile, eine hochmontane, typische Ausbildung über Dolomit und eine
subalpine Ausbildung, in welcher ebenfalls die höhere Stetigkeit von Valeriana saxatilis
auffällt.

Drabo stellatae-Potentilletum clusianae - Gusius-Fingerkraut-Flur der Ostalpen
(Tab. 2)

Die Gesellschaft ist durch Aufnahmen von 1680-2320 m belegt. Sie besiedelt
Felsspalten, Felsvorsprünge sowie Grat- und Gipfelkanten in der subalpinen und alpinen
Stufe. Sie ist gerade an den Kantenpositionen eng mit dem fleckig aufgelösten Firmetum
verzahnt. Auffallend ist der Reichtum an ostalpischen Endemiten. Neben den beiden
namengebenden Charakterarten sind dies unter den standortstypischen: Minuartia
cherlehoides subsp. cherlehoides, Festuca versicolorjhsetum alpestre.

Die Aufnahmen lassen sich in drei Gruppen gliedern: a) Diese Ausbildung ist durch die
Arten Valeriana saxatilis.Trisetum alpestre, Primula auricula, Carex mucronata, Festuca
versicolor subsp. pallidula, Gypsophila repens,Athamantha cretensis geprägt. Es ist praktisch
nur in dieser Ausbildung der wärmeren, zumeist subalpinen Lagen über die genannten
Arten ein deutlicherer Zusammenhang mit der Hochlagen-Ausbildung der
Stengelfingerkraut-Gesellschaft gegeben, b) Eine Aufnahme (Nr. 395), von einer W-
exponierten, kühl-feuchten Gehängebrekzienwand gegenüber der Heßhütte, läßt sich
nicht zuordnen. In ihrtreten einige Rasen- und Rohbodenarten sowie die Moose stärker
hervor, c) Diese Ausbildung mit Minuartia cherlehoides, Arabis pumila subsp. stellulata,
Saxifraga burserana, Hutchinsia alpina, Festuca alpina, Saxifraga aphylla besiedelt die
höheren und höchsten, kühlen, windexponierten Lagen. In einigen Aufnahmen von
weniger steilen Partien an Kuppen und Gratkanten tritt Festuca versicolor subsp.
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brachystachys stärker hervor. Solche Stellen sind auch reicher an Nischen für einzelne
Firmetum-Arten.

AICHINGER (1933) beschreibt aus den Karawanken eine Potentilla clusiana-
Camponula Zo/s/7-Assoziation von den höheren, schattigeren und feuchteren Lagen. Er
sieht die Gesellschaft, die sich durch eine Reihe von südalpischen Endemiten auszeich-
net, als eine geographische Vikariante des Androsacetum helveticae. Die Fingerkraut-
Gesellschaft AlCHINGERs (I.e.) ist eher als geographische Vikariante des Drabo-
Potentilletum clusianae zu bewerten.WENNINGER ( 195 I ), der das Charakterarten-
und Assoziationskonzept von BRAUN-BLANQUET (Erstfassung 1928) für die
Erfassung und Beschreibung der nicht geschlossenen, hochalpinen Fels-
Vegetationstypen für ungeeignet befindet, beschreibt eine Carex firma-Potentilla clusia-
no-Aggregation in mehreren Fazies und betont die enge Beziehung zu den Carex firma-
Rasen. Diese Aggregation ist das zentrale Glied einer Potentilla dusiana-Carex firma-
Reihe, welche in vertikaler Hinsicht noch eine Draba tomentosa-Androsace helvetica-
Aggregation und eine Carex mucronata-Potentilla c/us/ono-Aggregation umfaßt. Dieser
nicht genau definierte Begriff der Reihe wird darüber hinaus auch in einer horizontalen
Dimension verwendet, wenn z. B. das Caricetum firmae und das Androsacetum helve-
ticae als Endglieder einer Reihe bezeichnet werden. Abgesehen von dem abweichen-
den Begriffs-System, ist die Syn-SystematikWENNINGERs (I. c.) ein beachtenswerter
Versuch, vor allem dem syntaxonomischen Konzept des Potentillion caulescentis ein
Modell gegenüber zu stellen, das den realen Verhältnisse zumTeil gerechter wird (vgl.
Kapitel 12).

HÖPFUNGER ( 1957) weist darauf hin, daß Draba tomentosa im Grimming-Gebiet
ziemlich selten ist und wahrscheinlich weiter östlich durch die dort häufige Draba stel-
lata ersetzt wird, was durch die Karte von TEPPNER (in NIKLFELD 1973) bestätigt
wird.WENDELBERGER ( 1962) stellt das Potentilletum clusianae aufgrund der floristi-
schen Beziehungen zum Firmetum in einen gemeinsamen Verband (Caricion firmae)
mit diesem und diesen weiter zu den Seslerietea. HOLZNER & HÜBL(I977) nennen
neben Potentilla dusiana Gypsophila repens als weitere Charakterart. Sie weisen auf die
Dominanz von Festuca versicolor an besonders exponierten Stellen hin. Die
Zuordnung der Gesellschaft zu den ,,Firmeten" wird aufgrund der geringen
Artmächtigkeit und Stetigkeit von Carex firma abgelehnt. In dem Potentillo clusianae-
Campanuletum zoysii, von welchem HADERLAPP ( 1982) aus den Steiner Alpen
berichtet, ist Carex firma hochstet. In einigen Ausbildungen treten dort weitere
Firmetum-Arten hervor

In den steilen Felswänden der Gesäuseberge macht die Gesellschaft den Eindruck einer
Felsspaltengesellschaft ähnlich dem Potentilletum caulescentis.Von den Firmetum-
Arten tritt nur Carex firma selbst mit hoher Stetigkeit auf. An den Grat- und Gipfelkanten
fällt nun zweierlei auf: Festuca versicolor subsp. brachystachys kommt dort oft zur
Dominanz, zudem treten bisweilen die Firmetum- und andere Rasenarten stärker her-
vor (Silène acaulis, Minuartia sedoides und M.gerardii, Helianthemum alpestre, Polygonum

viviparum, Poa alpina).
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1 0.1.1.2. Cystopteridion - Verband der
schattenliebenden Kalkfels-Gesellschaften

Cystopteridetum fragilis (Asplenio-Cystopteridetum fragilis) - Blasenfarn-Flur
(Tab.3.1)

Die ersten drei Aufnahmen inTabelle 3 sind zu dieser Gesellschaft zu stellen. Es sind
Kalk- und Dolomitfelsfluren von 600-1540 m von schattigen N-exponierten Waldfelsen
sowie von S-exponierten aber überhängenden und durch die Geländestruktur etwas
schattigen Felswänden. Aufnahme 306 von einem schattigen Waldfelsen im Ennstal
unterscheidet sich stark von den restlichen. Sie fällt durch eine Reihe von Waldstauden
sowie den hohen Moosanteil auf und ist alsTieflagenausbildung zu bewerten. Die
Aufnahmen 281 und 327 mit Asplenium trichomanes und A. ruta-muraria zeigen etwas
trockenere bzw. lichtreichere Standorte an. Beide Aufnahmen sind von überhängenden
S-exponierten Felswänden.

Die Gesellschaft ist aus dem Bereich der Nordöstlichen Kalkalpen überraschender-
weise wenig dokumentiert.WENNINGER ( 1951 ) stellt in Höhenlagen zwischen 1600
und 2280 m eine Cystopteris fragilis- Aggregati on fest, in welcher überwiegend Arten auf-
scheinen, die in den Gesäusebergen mit Cystopteris regia vergesellschaftet sind.
Er unterscheidet Cystopteris fragilis und Cystopteris regia offensichtlich nicht!
Aus den Berchtesgadener Alpen belegt LIPPERT (1966) ein Asplenium viride- und
Moehringia muscosa-reiches Asplenio-Cystopteridetum. Die Aufnahmen dazu stam-
men von ziemlich tiefen Lagen (620 und 630 m). SMETTAN (1981) stellt zwei
Aufnahmen aus dem Kaisergebirge, von denen eine reich an Waldstauden ist, zu dieser
Gesellschaft.

Asplenio viridis-Caricetum brachystachyos - Gesellschaft der Kurzährigen Segge
(Tab. 3.2)

Aufn. 3 16 von der NNW-exponierten Wand eines Felsblocks im unteren (obermonta-
nen) Almbereich, 1240 m, in welcher Carex brachystachys schwach präsent ist, ist am
ehesten zu dieser Gesellschaft zu stellen. Die Gesellschaft ist im untersuchten Material
auch deshalb unterrepräsentiert, weil in der obermontanen Stufe nur vereinzelt
Aufnahmen angefertigt wurden, soweit es sich nicht um die großflächig hinabreichen-
den, breiten Grabensysteme handelt.

RICHARD ( 1972) beschreibt aus dem Jura ein Carici brachystachyos-Asplenietum mit
der genannten Segge als Kennart sowie Gymnocarpium robertianum und Adenostyles
glabra alsTrennarten.Von den dem Asplenio-Cystopteridetum fehlenden Arten Silène
pusilla.Viola biflora und Aster bellidiastrum, welche in den senkrechten, moosig-erdigen
Felsfugen wurzeln, gehören die ersten beiden nach MUCINA (in GRABHERR & MUCI-
NA 1993) zur diagnostischen Artenkombination der Gesellschaft. Aster bellidiastrum
wird übrigens von LÜDI (1921), welcher die Gesellschaft erstmals erwähnt, als
Charakterart derselben genannt.
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Campanula pulla-Cystopteris frog/7/s-Gesellschaft - Balmenflur mit Dunkler Glocken-
blume und Blasenfarn (Tab. 3.3)

Zwei Aufnahmen von 1400 und 1410m von schattigen, kühl-feuchten NW-exponierten
Balmenfluren lassen sich keinem beschriebenen Syntaxon zuordnen. In beiden
Aufnahmen dominieren Moose; jedoch abgesehen von Conocephalum conicum und
Orthothecium rufescens mit verschiedenen Arten. Neben den Assoziations-Trennarten
Cystopteris fragilis und Campanula pulla treten einige weitere Gefäßpflanzen frischer bis
nasser Standorte auf, die man alle unter dieVerbands-Trennarten reihen kann. Cystopteris
montana, welche in einer der beiden Aufnahmen als Dominante auftritt, ist eine Pflanze
sowohl feucht-erdiger Felsfluren, als auch entsprechender Schuttfluren. In Aufn. 433 von
einer etwas strukturierten Felsnische finden sich unter den Moosen neben Mnium stella-
re, einer Art feucht-schattiger Waldböden über Kalkgestein, auch Arten der Kalk-
Rieselfluren wie Pedinophyllum interruptum und derTuffbildner Hymenostylium recurvirost-
re. Cystopteris fragilis und Campanula pulla dominieren unter den Gefäßpflanzen. In Aufn.
434 von einer ca. 40° geneigten Felsplatte treten neben den stärker hygrophytischen
Brachythecium rivulare,Cratoneuron ßänum, Bryum pseudotriquetrum auch einige bezüglich
der Durchfeuchtung etwas weniger anspruchsvolle Arten wie Timmia norvegica und
Plagiomnium rostratum hervor Unter den Gefäßpflanzen dominiert Cystopteris montana.

HÖPFLINGER ( 1957) hat eine Schutt-Gesellschaft mit Cystopteris montana unter dem
Namen Cystopteris montana-Campanula pu//o-Assoziation beschrieben und mit 2
Aufnahmen von feuchten Geröllstandorten der Grimming-Nordseite belegt.
Dementsprechend sind die Arten derThlaspietea stärker präsent, und die Gesellschaft
steht beim Petasition paradoxi. LIPPERT (1966) berichtet von einer moosreichen
Orthothecium rufescens-Cystopteris frag/7/s-Gesellschaft von stets überrieselten N-NW-
exponierten Felswänden in 900 bis 1400 m Höhe. Die eine hiezu veröffentlichte
Aufnahme ist den beiden hier diskutierten Aufnahmen aus den Gesäusebergen sehr
ähnlich. Die Marchantia polymorpha-Cystopteris montono-Gesellschaft, von welcher LIP-
PERT (l.c) weiters berichtet, wurde in tieferen Lagen, in Schluchten derWaldregion vor-
gefunden. Sie unterscheidet sich von den Aufnahmen der Gesäuseberge vor allem
durch einige typische Schluchtwaldarten.

Heliospermo-Cystopteridetum alpinae (Heliospermae-Cystopteridetum regiae) -
Flur mit Strahlensame und Alpen-Blasenfarn (Tab. 3.4)

Die Gesellschaft ist durch Aufnahmen von 1560 bis 2330 m belegt. Sie besiedelt die Kalk-
und Dolomit-Felsspalten der subalpinen bis alpinen Stufe vor allem in den kühl-feuchten
N-Expositionen; in S-Exposition wurde sie nur unter Überhängen oder in sehr hohen
Lagen in tiefen Spalten und Rissen vorgefunden. Hochstete Arten in dieser Gesellschaft
sind neben Cystopteris regia, Ranunculus alpestrìs, Saxifraga stellaris, Hutchinsia alpina die
beiden Ostalpen-Endemiten Valeriana elongata und Soldanella austriaca.

Die Aufnahmen der Gesäuseberge lassen sich drei Ausbildungen zuordnen: a) Aufnahme
466 ist eine sehr moosreiche Balmenflur unter einem Bankungsüberhang und könnte auch

40

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



als Höhenausbildung der Orthothecium rufescens-Cystoptehs frag/7/s-Gesellschaft von LIP-
PERT ( 1966) gedeutet werden, b) Der Block der nächsten fünf Aufnahmen ist untereinan-
der einheitlicher und durch eine geringere Gesamt-Deckung sowie die zumindest partiel-
le N-Exposition charakterisiert. Es ist dies die typische Ausbildung der kühl-feuchten und
stärker beschatteten Standorte, c) Aufnahme 192 dagegen stammt von einer SW-expo-
nierten Felswand nahe dem Hochtor- W-Grat Sie hatzwardie meisten Arten mit den vori-
gen Aufnahmen gemeinsam; einige Schutt-Arten (bzw. Arten der Karrenfelsfugen) sowie
Sesleha varia belegen aber die trockenere, strahlungsreichere Position. Valeriana supina als
ausgesprochene Hochlagen-Art unterstreicht zudem noch den beträchtlichen
Höhenabstand von ca. 500 m zur höchstgelegenen Aufnahme der typischen Ausbildung.

WENNINGER (1951) beschreibt eine Viola biflora-Heliosperma quadhfidum-
Aggregation mit einigen Arten, die in den Gesäusebergen das Heliospermae-
Cystopteridetum kennzeichnen (Viola biflora, Ranunculus alpesths, Valeriana elongata,
Asplenium viride). Bei den Blasenfarnen nennt er nur Cystopteris fragilis. LIPPERT ( 1966)
beschreibt eine Saxifraga androsacea-Cystoptehs reg/o-Gesellschaft, in welcher
Cystopteris regia und C. fragilis in allen Aufnahmen gemeinsam vorkommen. Auffallend
ist der hohe Anteil an Schneeboden- und Rasenarten. Zu dieser Gesellschaft stellt auch
SMETTAN ( 1981 ) drei ziemlich verschiedene Aufnahmen. Auffällig ist wiederum das
gemeinsameVorkommen von Cystopteris regia und C. fragilis in sehr hohen Lagen. RICH-
ARD ( 1972) beschreibt die Gesellschaft als Heliospermo-Cystopteridetum aus dem
Jura. Neben Cystopteris regia und der Hybride C. regia x montana als Kennarten nennt er
unter anderem Silène pusilla als hochstete Trennart. Auch in den Aufnahmen von HER-
TER ( 1990) fällt das stets gemeinsameVorkommen der beiden Cystopter/s-Arten auf.
Die in höheren Lagen oft kaum auflösbare, standörtliche Durchdringung von anstehen-
dem Fels, Schuttmaterial und erdig-humosen Schneeböden führt z. B. auf dem
Dachstein zu Artengruppierungen, die ROITHINGER (1996) als Heliospermo-
Cystopteridetum regiae-Arabidetum caeruleae-Mosaik bezeichnet.

1 0.2. THLASPIETEA ROTUNDIFOLII -
Klasse der Steinschutt- und Geröllfluren

1 0.2.1. Thlaspietalia rotundifolii -
Ordnung der subalpin-alpinen Karbonatschuttfluren

1 0.2.1.1. Thlaspion rotundifolii -
Verband der alpinen Karbonatschuttfluren (Tab. 4)

Thlaspietum rotundifolii -Täschelkraut-Halde (Tab.4.1 )

Die ersten 14 Aufnahmen inTabelle 4 aus Höhenlagen von 1500 bis 2170 m sind zu die-
ser Gesellschaft zu stellen, welche die Kalkschutthalden der alpinen Stufe besiedelt. Es han-
delt sich um lang schneebedeckte Standorte im Fein- bis Mittelgrobschutt, der zumeist
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noch in stärkerer Bewegung ist. Cerastium carinthiacum ist in diesen Aufnahmen hochstet.
Die Art hat vielleicht ihr Optimum in denThlaspion-Gesellschaften, kommt aber darüber-
hinaus auch in den Petasition-Gesellschaften häufig von Thlaspi rotundifolium selbst ist im
Gebiet selten und zieht sich meist auf die hochgelegenen N-seitigen Schuttfluren zurück.

Zwei Ausbildungen lassen sich unterscheiden: a) Ist durch die etwas stärkere Präsenz
von Thlaspi rotundifolium, sowie der Arten Saxifraga stellaris, S. sedoides.Valeriana elonga-
ta als die länger schneebedeckte, feuchtere (typische) N-Lagen-Ausbildung charakteri-
siert. Die letzte Aufnahme 21 3 ist eine zur Ruhe gekommene Schuttrippe mit Pionier-
Rasenflecken, zwischen denen und innerhalb derer jedoch die Schuttarten noch stark
präsent sind, b) Umfaßt v. a. die S-seitigen oder meist etwas tiefer gelegenen und
schwächer beschatteten Standorte. In dieser Ausbildung treten Cerastium carinthiacum,
Rumex scutatus und Minuartia austriaca stärker hervor

Aus dem Schweizer Nationalpark beschreibt BRAUN-BLANQUET (1926) das
Thlaspietum rotundifolii, belegt aber nur eine Subass. papaveretosum, in welcher Thlaspi
fehlt, mit Aufnahmen. AICHINGER (1933) beschreibt aus den Karawanken die dort
allein herrschende Cerastium cor/'nth/ocum-Subassoziation, allerdings ohne zu berück-
sichtigen, öaßThlaspi rotundifolium dort durch das endemischeIkernen ersetzt wird. Im
Rofan-Gebirge findetTHIMM ( 1953) die Gesellschaft nicht typisch vor, sondern stets
nur an feuchteren Stellen in Verzahnung mit demTrisetetum distichophylli.

HÖPFLINGER ( 1957) stellt alle Grimming-Aufnahmen zur Cerastium carinthiacum-
Subassoziation.WENDELBERGER (1962) beschreibt vom Dachstein eine Subass. von
Saxifraga oppositifolia auf Frostschutt in der nivalen Stufe, eine Subass. von Saxifraga
moschata der Moränenfluren und eine Subass. von Draba tomentosa auf den höchsten
Lagen. LIPPERT ( 1966) nennt neben einer typischen Subass. mit Saxifraga aphylla und
einer Subass. mit Papaver sendtneri auf Feinschutt auch eineTieflagen-Subass. mit Rumex
scutatus. Im Hochschwabgebiet kommt bei PACHERNEGG ( 1972) Thlaspi rotundifolium
in nur einer von vier Aufnahmen in der Cerastium carinthiacum-Gruppe der Schutthal-
den-Pioniervergesellschaftungen vor GRIMS ( 1982) untersucht die Besiedlung der Mo-
ränen der Dachsteingletscher und findet verschiedene Ausbildungen des Thlaspietum
rotundifolii vor: Die typische Subass. siedelt auf beweglichem Grob- und Feinschutt, die
Subass. von Papaver sendtneri wächst auf den Krustenböden der obersten Teile der
Moränenwälle, die Subass. von Valeriana supina wächst über Fein- und Grobschutt unte-
rer Korngröße auf den älteren Moränen. HADERLAPP (1982) findet in den Steiner
Alpen ein Papaver kerneri-Thlaspietum kernen vor Neben einer Subass.typica stellt er
eine Subass. von Rumex scutatus fest, in welcher Cerastium carinthiacum hochstet ist.
Weitere Aufnahmen und Kommentare zumThlaspietum rotundifolii sind bei ZÖTTL
( 195 I ), SMETTAN (1981 ),WEINMEISTER ( 1983) und HERTER ( 1990) zu finden.

Thlaspi alpinum-Campanula pu//o-Gesellschaft - Alpen-Täschelkraut-Flur (Tab. 4.2)

Diese Gesellschaft ist vielleicht nur eine schneebodenartige Ausbildung eines verarm-
ten Thlaspietum oder eines verarmten Rumicetum scutati sensu WENDELBERGER
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(Ï962). Die Standorte sind sehr spät ausapemde,feuchte,feinerdereiche, ruhende oder
nur schwach bewegte Schuttbereiche in Höhen von 1580 bis 2100 m, oft im Schutz
eines Felsvorbaus oder einer Latschen-Gruppe. Einen prägenden Anteil haben einige
Ostalpen-Endemiten: Thlaspi alpinum, Campanula pulla, Soldanella austriaco.Valeriana
elongata. Diese sowie Ranunculus alpestris, Veronica aphylla, Achillea atrata weisen auf
stärkere Beziehungen zu den Schneeböden hin. In den Arbeiten aus den Nordöstlichen
Kalkalpen, wo diese Artenkombination auftreten kann, finden sich bei HÖPFLINGER
(I957),WENDELBERGER (1962 und 1971), PACHERNEGG (1972) und GRIMS
(1982) keine Entsprechungen. Auch aufgrund der eigenen, neueren Untersuchungen
im Schneeberg- und Raxgebiet (GREIMLER & DIRNBÖCK 1996 bzw. DIRNBÖCK &
GREIMLER, 1997) drängt sich eine solche Gesellschaft nicht auf.

Valeriana sup/no-Gesellschaft - Zwergbaldrian-Flur (Tab.4.3)

Drei Aufnahmen zu diesem von SMETTAN (1980) als eigenständige Gesellschaft
aufgefaßten Pflanzenverein (mit einer Aufnahme belegt) stammen von Höhen zwischen
2150 und 2260 m. Alle Aufnahmen sind von S-Exposition und von Standorten,an denen
keine oder nur eine schwache Schuttbewegung stattfindet. Aufnahme 424 ist von mit-
telgrobem Schutt im Staubereich eines Felsblocks, Aufnahme 406 und 190 von mit
Feinschutt überrollten Felsabsätzen, auf welchen es zu einer seichtgründigen
Feinerdeakkumulation gekommen ist.

Der Grund für die seltene Dokumentation derVergesellschaftung von Valeriana supina
liegt wohl darin, daß die Pflanze eine ausgesprochene Hochlagen-Art ist, die zwar eine
weite Verbreitung, aber ein sehr lückiges Areal aufweist. Zudem tritt sie in den
Fundgebieten oft nur sehr lokal auf. Ähnliche Valeriana sup/no-Fluren konnte ich in den
Lechtaler Alpen und im Brenner-Mesozoikum beobachten.WIKUS (I960) belegt aus
den Lienzer Dolomiten eine Valeriana supina-Subass. des Leontodontetum montani von
Feinerde bzw.Feinsand auf Dolomitschutt. Darüberhinaus kommt Valeriana supina auch
in den Aufnahmen zum Papaveretum kernen vor; ohne dort eine bestimmte Ausbildung
zu prägen. Die von GRIMS ( 1982) belegte Subass. von Valeriana supina desThlaspietum
rotundifolii (siehe oben) ist der im Gesäuse vorgefundenen Valeriana supina-
Gesellschaft floristisch sehr ähnlich. Auch die Beobachtungen zum Standort, nämlich,
daß es sich um verfestigte oder fast zur Ruhe gekommene Schuttzonen handelt, stim-
men mit denen vom Gesäuse gut überein.

Doronicum grandiflorum-Arabis o/p/no-Gesellschaft (Doronicum grandiflorum-
Gesellschaft) - Gemswurz-Flur (Tab.4.4)

Die Aufnahmen hiezu stammen von Höhen zwischen 1780 und 2150 m. Die
Gesellschaft besiedelt lang schneebedeckte, feuchte, feinerdereiche Grobschutt- und
Blockfluren sowie Karrenfelsfugen und ist im Gebiet nur über Dachsteinkalk zu finden.
Zwei Ausbildungen lassen sich auseinanderhalten: a) Die Aufnahmen 082 und 400 mit
Hutchinsia alpina und Moehringia aliata stammen von stärker bewegtem Schutt in höhe-
ren bzw. kühleren Lagen, b) Aufnahme 350 stammt von einem etwas gefestigten Hang,
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Aufnahme 414 von einem zertrümmerten Karrenfelshang mit breiten,feinerdeerfüllten
Fugen. Die beiden Cystopteridion-Arten Cystopteris regia und S/7ene pusilla sowie
Dryopteris villani belegen die ruhigeren Standortsverhältnisse.

Die synsystematische Stellung der Gesellschaft ist etwas umstritten. Durch die Arten
Valeriana elongata, Saxifraga sedoides und S.stellaris steht sie aber den schneefeuchten
Täschelkrautfluren nahe. Die genannten Arten sind im Aufnahmematerial aus den
Gesäusebergen gute Verbandstrennarten und begründen neben einigen anderen die
Stellung beimThlaspion. BRAUN-BLANQUET ( 1926) erwähnt eine im Schweizer
Nationalpark seltene Gesellschaft, die durch das Zusammentreten von Doronicum
grandiflorum.Achillea atrata und Hutchinsia alpina gebildet wird, von grobem Ruhschutt
mit langer Schneebedeckung. ZÖTTL (1951) beschreibt eine abweichende
Ausbildung des Petasitetum paradoxi mit Doronicum grandiflorum und Cirsium spinosis-
simum von Stellen mit starker Schafbeweidung. THIMM (1953) belegt ein
Doronicetum grandiflori, das eine Zwischenstellung zwischen alpinen Geröllhalden
und Kalkschneeböden einnimmt. LIPPERT ( 1966) bringt eine Zusammenstellung von
eigenen und Aufnahmen anderer Autoren.Je nach Artenzusammensetzung in den ver-
schiedenen Gebieten kann demnach die Gesellschaft einmal demThlaspion.ein ander-
mal dem Petasition zugeordnet werden. HERTER ( 1990) stellt seine Doronicum gran-
d/f/oru/n-Gesellschaft zum Petasition, betont aber, daß sie innerhalb desVerbandes eine
gewisse Eigenständigkeit hat. Nach EGGENSBERGER (1994) besiedelt die
Gesellschaft wandnahe und wenig aktive Schutthalden. In dieser Arbeit findet sich auch
eine ausführliche Diskussion der synsystematischen Stellung.

1 0.2.1.2. Petasition paradoxi - Verband der montanen
bis subalpinen Karbonatschutthalden

Dryopteridetum villani (Valeriano-Dryopteridetum) - Gesellschaft des Starren
Wurmfarns (Tab. 5.1)

Die Aufnahmen zu dieser Gesellschaft stammen von 1440 bis 2090 m Höhe. Die
Assoziationsindividuen sind untereinander ziemlich verschieden. Der gemeinsame
Nenner sind in floristischer Hinsicht das Auftreten von Dryopteris villani mit Asplenium
viride und anderen Asplenietea-Arten; in standörtlicher Hinsicht die Grobschutt- oder
Blockhalden mit Felstrümmern bis über einen Meter Durchmesser oder
Karrenfelsfugen aus Dachsteinkalk oder Hallstätterkalk. Die Pflanzen drängen sich in den
feuchten, schattigen Blockwinkeln, in denen oft etwas Feinerde akkumuliert ist, aufwei-
cher manchmal auch einige Moose Platz haben. Dryopteris villani und die anderen
Hochstauden wachsen aus diesem Schattenbereich heraus, in dem sich Viola biflora und
die kleinen Farne verstecken. Die kühlen, schattigen Winkel und Fugen in dem zumeist
ruhenden Grobblockwerk geben dem Standort den Charakter von Kleinst-Felsfluren
(Cystopteridion-Fragmenten). Die mit namengebende Valeriana montana hält sich im
Gebiet allerdings an die Adenostyles g/abra-Schuttfluren und tritt bezeichnenderweise
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auch nur in jener Aufnahme zusammen mit Dryopteris villani aufweiche schon stark zur
Alpendostflur vermittelt. Ansonsten läßt sich bei den Aufnahmen eine etwas nährstoff-
reichere, staudenreiche Ausbildung mit Unica dioica, Betonica alopecuros und
Lamiastrum flavidum von den übrigen unterscheiden.

AICHINGER ( 1933) beschreibt die Gesellschaft unter dem Namen Dryoptehs rigida-
Valehana montono-Assoziation. Er betont, daß es sich um beruhigte Grobschutt-
Standorte mit langer Schneebedeckung handelt. Die Artenkomposition ist etwas
anders als in den Nord-Alpen: Valeriana montana und Gymnocarpium robertianum, wel-
che in allen fünf Aufnahmen bei AICHINGER (I.e.) vorkommen, verhalten sich in den
Gesäusebergen sehr verschieden. Von den übrigen Verbands- und Ordnungs-
Charakterarten sind Poa minor, Adenostyles glabra, Campanula cochleariifolia; von den
Begleitern Asplenium viride, Polystichum lonchitis und ortica dioica in den Gesäuse-
Aufnahmen präsent. Bei HÖPFLINGER(l957;fünf Aufnahmen zur obigen Assoziation)
fällt, ähnlich wie bei den eigenen Aufnahmen, das Fehlen von Valeriana montana auf. In
seinen Aufnahmen, die zumeist etwas tieferen Lagen entstammen, spielen Moehringia
aliata, Rumex scutatus und Rhododendron hirsutum eine stärkere Rolle.WENDELBER-
GER ( 1962) stellt HÖPFLINGERs Aufnahmen zurVarvon DryopterisVillarsii derSubass.
von Poa minor des Rumicetum scutati.Von der Rax beschreibt WENDELBERGER
( 1971 ) eine Subass. von Saxifraga moschata des Rumicetum scutati mit Dryopteris villa-
rii,Viola biflora und anderen als Differentialarten der feuchten N-Lagen.Von der Rax ist
diese Gesellschaft auch von DIRNBÖCK & GREIMLER ( 1997) belegt. Dryopteris villani
kommt in den Aufnahmen von LIPPERT (1966) zusammen mit Doronicum in der
Doronicum grandiflorum-Arabis alpina-Ges. vor

Adenostyles glabra - Gesellschaft (Adenostyletum glabrae) (Tab. 5.2)

Die Aufnahmen zu dieser Gesellschaft stammen von Höhen zwischen 1400 und 1760 m.
Sie besiedelt überwiegend nach S exponierte, meist steile, mehr oder minder bewegte
Schutthalden von feinem bis mittelgrobem Material aus Kalk und Dolomit. Der zumeist
feinerdereiche Untergrund bietet einigen Stauden der benachbarten Seslerietalia-
Rasengesellschaften, der Felsfluren und der hochmontanen Wälder gute Wachs-
tumsbedingungen. Neben Adenostyles glabra kommen Valeriana montana, Moehringia
aliata, Minuartia austriaca, Rumex scutatus oft mit höheren Deckungswerten vor

Die Aufnahmen aus den Gesäusebergen lassen sich wie folgt gliedern: Ausb. a) faßt im
wesentlichen die Aufnahmen der kühleren N-Expositionen oder S-exponierter, höhe-
rer Lagen zusammen. Myosotis alpestris, Viola biflora, Arabis alpina, Campanula pulla,
Ranunculus montanus trennen gegen b). Innerhalb der Ausb. a) treten in einigen
Aufnahmen die Stauden der alpinen Rasen stärker hervor Ausb. b) faßt die Aufnahmen
der tieferen, meist S-exponierten Lagen zusammen. Achillea davenae, Campanula
cochleariifolia, Kernera saxatilis, Linaria alpina treten alsTrennarten auf. Insgesamt sind in
dieser Ausbildung die heliophilen Arten der Fels-, Schutt- und Rasenfluren, welche die
höheren, kühleren Lagen meiden, stärker präsent. In einigen Aufnahmen treten auch
Waldstauden wie Mercurialis perennis und Helleborus niger auf.

45

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



SMETTAN (1981) beschreibt die Gesellschaft aus dem Kaisergebirge und bemerkt.daß
die von ihr besiedelten Kalkschuttströme einen höheren Anteil an Feinschutt und
Steingrus haben als die Standorte der Ruprechtsfarnflur. EineVar. von Poa alpina des von
WENDELBERGER ( 1971 ) sehr weit gefaßten Rumicetum scutati, in welcher unter
anderen Adenostyles glabra, Valeriana montana, Viola biflora, Sedum atratum als
Differentialarten aufscheinen, ist vielleicht zur hier besprochenen Gesellschaft zu stellen.
Einige von RUTTNER ( 1994) aus dem Höllengebirge belegten und nicht näher bezeich-
neten Schuttfluren gehören wohl zu dieser Gesellschaft. Der Meinung von ENGLISCH
& al. (in GRABHERR & MUCINA 1993), daß diese Gesellschaft an das Petasitetum
anzugliedern wäre, kann ich mich auch im Lichte neuerer Erfahrungen (GREIMLER &
DIRNBÖCK 1996, DIRNBÖCK& GREIMLER, 1997) nicht anschließen.

Moehringio-Gymnocarpietum robertiani - Ruprechtsfarn-Flur (Tab.5.3)

Aufnahmen hiezu stammen aus Höhen von 650 bis 1480 m. Bei den Standorten handelt
es sich um Grobschutthalden aus Dachsteinkalk bzw. Wettersteinkalk. Mit einer
Ausnahme stammen alle Aufnahmen von S-Expositionen; allerdings liegen die
Aufnahmeflächen teilweise im sich imTagesablauf ändernden Waldschatten. Als weite-
re Kenn- oder zumindestTrennart gegen die nach unten anschließenden Schuttfluren ist
im Gebiet Asplenium fissum vorhanden.

Die Aufnahmen aus den Gesäusebergen gliedern sich in zwei Gruppen: a) In den ersten
beiden Aufnahmen höherer Lagen sowie einer Aufnahme von einer kühleren NO-
Exposition spielen dieThlaspietalia-Arten eine wichtigere Rolle. Diese Aufnahmen sind
insgesamt auch viel artenärmer b) Diese Aufnahmen stammen alle aus dem hochmon-
tanen Waldbereich und sind durch eine sehr eigenständige Artengruppe gekennzeich-
net. Es sind dies vor allem Calamagrostis varia, Galium lucidum,Vincetoxicum hirundinaria

sowie einige Waldpflanzen und subalpine Hochstauden. Diese Gruppe hat Ähnlichkei-
ten mit dem Calamagrostietum variae vonTHIMM ( 1953) aus dem Rofan. In deren
Aufnahmen fehlen aber die Schuttarten weitgehend, während die Rasenarten noch
stärker dominieren.

In HOPFLINGERs (1957) sehr weit gefaßtem Petasitetum paradoxi gibt es eine
Subassoziation mit Dryopteris robertiana. Diesen Aufnahmen sowie der Subassoziation
mit Asplenium fissum fehlt Petasites. In beiden treten Gymnocarpium robertianum,
Moehringia muscosa und einige Waldstauden stärker auf. Alle Aufnahmen sind von teil-
weiser S-Eposition. WENDELBERGER (1962) stellt anhand einiger Aufnahmen
HOPFLINGERs eine Subass.von Thelypteris robertiana des Rumicetum scutati auf. LIP-
PERT ( 1966), der zugleich mit seinen Aufnahmen eine Zusammenfassung des bis dahin
vorliegenden Materials präsentiert, stellt vier Aufnahmen HOPFLINGERs zu dieser
Gesellschaft und beschreibt die Standorte als grobblockigen, oft stark beweglichen
Felsschutt in verschiedenen Expositionen in Höhenlagen von ca. 900-1600 m. In seiner
Tabelle sind als Ausbildung mit Fraxinus exce/s/orzwei von Jungbäumen (Acerpseudo-pla-
tanus, Fagus sylvatica, Picea abies) und Waldstauden (Mercurialis perennis, Dentaria
enneaphyllos) geprägte Aufnahmen vorhanden. In den Aufnahmen von SMETTAN
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( 1981 ) fehlt Moehrìngia muscosa. Er findet die Assoziation auf ziemlich grobem, ruhen-
dem bis bewegtem Schutt in N-Exposition.ln derTabelle von HERTER ( 1990) sind beide
Charakterarten von geringer Stetigkeit. Seine Aufnahmen stammen von Hauptdolomit-
Grobschuttfluren verschiedener Exposition. Aus den Ammergauer Alpen beschreibt
EGGENSBERGER ( 1994) die Standorte der Gesellschaft als die wenig aktiven, unteren
und lange schneebedeckten Bereiche der Schutthalden gegen die Latschengebüsche,
was gut mit den Erfahrungen aus den Gesäusebergen übereinstimmt, nur daß dort die-
ser Schutthaldentyp (z.B. im Johnsbachtal) bis weit in die montane Stufe hinuntergeht. In
der oberen Waldstufe der nordöstlichen Kalkalpen dürfte die Gesellschaft eine kon-
stante Erscheinung sein, wie die eigenen Beobachtungen (GREIMLER 1993, GREIMLER
& DIRNBÖCK 1996) seit der Erstfassung dieser Arbeit vermuten lassen.

Silène g/oreosa-Gesellschaft - Schutt-Leimkraut-Flur (Tab. 5.4)

Die vier Aufnahmen zu dieser Gesellschaft stammen von Höhen zwischen 650 und
1430 m von steilen Fein- bis Grobschutthalden aus Kalk und Dolomit, die jedenfalls in
starker Bewegung sind. Die S-Exposition bewirkt strahlungsreiche, sehr warme, oft
oberflächlich stark austrocknende Standorte. Mit einer Ausnahme sind die Aufnahmen
sehr artenarm. Die artenreiche Aufnahme 335 stammt von schuttüberrolltem, anste-
hendem Fels mit ruhigeren, erdigen Stellen, an denen einzelne Rasenarten aufkommen.

Es handelt sich vielleicht nur um Pionierausbildungen der zuvor besprochenen
Assoziationen oder des Petasitetum paradoxi. Andeutungen solcher Entwicklungen
sind vorhanden. ENGLISCH & al. (in GRABHERR & MUCINA 1993) äußern ähnliche
Vermutungen. Auf 100 m2 findet man oft nicht einmal 10 Arten, wie auch
Vergleichsbeobachtungen bei Weichselboden im Hochschwabgebiet oder im
Schneeberg-Rax-Gebiet (GREIMLER & DIRNBÖCK 1996, DIRNBÖCK & GREIMLER,
1997) zeigen.Von anderen Autoren wurde eine Eigenständigkeit der Silène glareosa-
Fluren nicht festgestellt. Allein HADERLAPP ( 1982) berichtet aus den Steiner Alpen
von einer Silène vulgahs-Variante über Grobschutt mit Feinerdegehalt in vorwiegend
NO-Exposition zwischen I 640 und 1955 m. Diese Variante steht bei der Subass. v.
Rumex scutatus desThlaspietum kernen; sie ist floristisch und standörtlich von den nord-
alpischen Silène g/oreoso-Fluren sehr verschieden.

Athamanta cretensis-Trisetum o/pestre-Gesellschaft - Schuttflur mit Augenwurz und
Alpen-Goldhafer (Tab. 6.1)

Eine provisorische Gesellschaft, die floristisch stärkere Beziehungen zum Petasitetum
paradoxi hat Es sind vor allem die in den zuvor besprochenen Gesellschaften nur
schwach präsenten oder fehlenden Arten Biscutella laevigata, Galium truniacum.Asperula
neilreichii, welche dies anzeigen.Trisetum alpestre, Athamanta cretensis,Aster bellidiastrum,
Primula auricula, Dianthus plumarius subsp.blandus trennen aber von der Pestwurz-
Gesellschaft. Die ersten vier der genannten Arten haben ihr Optimum in den offenen
Seslerion-Felsrasen bzw. Potentillion-Felsspaltengesellschaften. Ähnlich wie in der
Pestwurz-Gesellschaft spielen also Arten der Felsfluren und Rasen eine stärkere Rolle.
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Die Aufnahmen stammen von Höhen zwischen 720 und I 180 m von feinschuttigen bis
feingrusigen,feinerdereichen und beruhigten Schutthalden aus Ramsau-Dolomit. Damit
ist auch eine große standörtliche Ähnlichkeit zum Petasitetum paradoxi gegeben; dieses
hat aber sein Optimum in den zur Ruhe gekommenen, wenig geneigten Zonen der lan-
gen Dolomit-Schuttströme.

WENDELBERGER ( 1971 ) beschreibt einTrisetetum distichophylli von S-exponierten
Schutthängen der Rax in Höhen von 1500-1 640 m mit den Charakterarten Thsetum
disi\chophyllum,Aethionema saxatile, Minuartia kitaibelii, sowie den Differentialarten
Trisetum alpestre und Athamanta cretensis. Er weist auf die Verwandtschaft zum
Petasitetum paradoxi hin. Alle drei von WENDELBERGER (I.e.) angegebenen
Charakterarten fehlen in den Gesäusebergen; lediglich die Differentialarten Thsetum
alpestre und Athamanta cretensis sind vorhanden. Ob es sich daher vielleicht nur um eine
verarmte und zudem Tieflagen-Ausbildung seiner Assoziation handelt, kann erst nach
Auswertung weiteren Vergleichsmaterials entschieden werden.

Petasitetum nivei (Petasitetum paradoxi) - Schnee-Pestwurz-Flur (Tab. 6.2)

Aufnahmen dazu stammen von Höhen zwischen 590 und I 320 m. Die Gesellschaft
besiedelt zur Ruhe gekommene Schutthalden und die etwas gefestigten Zonen in den
mächtigen Dolomitschuttströmen, welche nur sporadisch von den Wasser- und
Geschiebemassen katastrophenartiger Gewitterereignisse wieder überschüttet oder
zerschnitten werden. Der feinschuttige bis grusige Ramsaudolomit, von dem mit 2
Ausnahmen alle Aufnahmen sind, ist im Bereich dieser Schuttströme und -graben je nach
Einzugsgebiet des öfteren auch mit größeren Blöcken von Dachsteinkalk durchsetzt.

Die Aufnahmen lassen sich folgendermaßen untergliedern^) Eine Gruppe mit stärkerer
Präsenz der Schuttpioniere Silène vulgahs subsp.glareosa und Linaha alpina ist insgesamt
artenärmer und repräsentiert die Aufnahmen von steileren, bewegteren oder etwas
jüngeren Schüttungen, b) Eine von Salix eleagnos geprägte Gruppe umfaßt die reiferen
Stadien der meist weniger geneigten, länger störungsfreien Standorte. Neben der
Grauweide treten Salix appendiculata, Salix purpurea mit hoher bis mittlerer Stetigkeit
auf; Salix myrsinifolia hingegen ist seltener. Die Felsspaltenpflanzen Kernera saxatilis,
Hieracium porrifolium, Carex braehystaehys nutzen den Ruhschuttstandort, der weiters
von einigen Seslerietea-Arten und auch von Moosen {Tortella tortuosa, Fissidens crista-
tus, Ctenidium molluscum) stärker besiedelt wird. Diese Gruppe zerfällt in zwei
Ausbildungen: b.a) mit den Zwergsträuchern Dryas octopetala, Erica herbacea sowie
Pinus sy/vestr/s-Jungbäumen weist auf die über das Grauweiden-Gebüsch weiter-
führende Entwicklung zum Rotföhren-Wald hin; b.b) faßt einige nährstoffreichere
Standorte mit Deschampsia cespitosa, Galium album, Mycelis muralis zusammen, welche
Kontakt zu laubholz- und staudenreicheren Fluren haben.

BEGER (1922) beschreibt das Petasitetum nivei mit den Charakterarten Petasites
paradoxus, Siìene inflata subsp.alpina (= S/7ene vulgahs subsp.glareosa), Poa cenisia,Valeriana

montana und Adenostyles glabra als felsschuttbegleitende Assoziation der Wald- und
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Subalpinstufe. Bei HÖPFLINGER (1957) fällt eine stärkere Verzahnung mit dem
Moehringio-Gymnocarpietum auf (siehe dort).WENDELBERGER ( 1962) erwähnt vom
Dachstein eineVar v. Dianthus blandus aus der Kampfwald stufe ( 1620-1720 m), in wel-
cher auch Dianthus stembergii/D. waldsteinii vorkommen soll, was nach GUTERMANN
(mündl.) nach wie vor der Klärung bedarf. HERTER ( 1990) stellt auf stärker konsolidier-
ten Standorten in Bachauen den Beginn einerWeiterentwicklungzum Salicetum eleagni
fest. Zu dieser weit verbreiteten Gesellschaft findet man Aufnahmen auch bei AICHIN-
GER (1933), ZÖTTL (I95I),THIMM (1953), LIPPERT (1966), THIELE (1978),
SMETTAN ( 1981 ), URBAN ( 1991 ), EGGENSBERGER ( 1994).

1 0.2.2. Arabicfetalia caeruleae - Ordnung der
Kalkschneeböden

ENGLISCH & al. (in GRABHERR & MUCINA 1993) stellen die Ordnung nach umfas-
sendem Literaturvergleich aufgrund der starken floristischen Beziehungen zu den
Kalkschuttfluren derThlaspietea rotundifolii zu dieser Klasse. Diese Zuordnung wurde
auch von anderen Autoren, darunter ursprünglich BRAUN-BLANQUET ( 1926) und
zuletzt DIERSSEN (1984), vorgenommen.

1 0.2.2.1. Arabidion caeruleae - Verband der
alpidischen Kalkschneeböden (Tab. 7)

Campanulo pullae-Achilleetum clusianae - Schneebodenflur mit der Ostalpen-

Schafgarbe (Tab. 8)

Aufnahmen dazu stammen von Höhen zwischen 1910 und 2260 m. Die Gesellschaft ist
durch den dichten herdenbildenden Wuchs von Achillea clusiana geprägt. Weitere
Hochstete neben den beiden Charakterarten sind Viola bifìora, Hutchinsia alpina,
Moehhngia aliata, Veronica alpina, Poa alpina. Für Moose ist in der Regel unter der dicht
deckenden Achillea clusiana weniger Platz als in der verwandten Achillea atrata-
Gesellschaft. Die Standorte sind lange schneebedeckte, feuchte, feinerdereiche
Ruhschuttzonen, erdige Felsrinnen, Felsbänder und Klein-Dolinen. Das Mikrorelief der
Standorte ist oft stark strukturiert. Die dicht deckende Achillea clusiana läßt nur weni-
gen anderen Arten Platz; erst wenn größere Lücken frei sind, siedeln sich dort weitere
Pflanzen der Fels-Schuttfluren und Schneeböden an. Die Aufnahmen sind heterogener
als jene der Campanula pulla-Achillea otrato-Gesellschaft.

Drei Ausbildungen lassen sich feststellen: a) und b). In den ersten beiden weisen Arabis
alpina, Saxifraga stellahs, Cerastium cahnthiacum auf offe ne, te il weise schuttige Standorte
hin. Davon umfaßt b) etwas reifere Stadien und vermittelt mit den Hochstauden
Adenostyles glabra, Aconitum napellus bzw. einzelnen Seslerietea-Arten zu c). Diese ist
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durch die Arten Cirsium spinosissimum, Soldanella alpina, Polygonum viviparum und
Homogyne discolorai geschlossene, rasenartige Ausbildung über etwas tiefergründigem
Boden gekennzeichnet.

WENDELBERGER ( 1971 ) beschreibt die Gesellschaft von der Rax a\s Achillea clusiana-
Campanula pu//o-Assoziation mit den beiden namengebenden Arten sowie Saxifraga
androsacea, Sagina oliata (?), Epilobium alpinum (=anagallidifolium), Taraxacum cucuila-
tum als Charakterarten und bezeichnet sie als eine gut ausgeprägte Gesellschaft der
Dolinenhänge. In den Schneetälchen-Pioniervergesellschaftungen von der
Hochschwab-Gipfelregion (PACHERNEGG 1972) fehlt Achillea dusiana!Achillea atrata
dagegen ist vorhanden. In den neueren Untersuchungen auf Schneeberg und Rax
(GREIMLER & DIRNBÖCK 1996, DIRNBÖCK & GREIMLER, 1997) erweist sich diese
Gesellschaft als dominante Schneebodenflur

Campanulo pullae-Achilleetum atratae - Schneebodenflur mit der Schwarzrandigen
Schafgarbe (Tab. 9)

Sieben Aufnahmen von Höhen zwischen 1810 und 2140 m sind zu dieser Gesellschaft
zu stellen. Achillea atrata wächst lockerer und bildet keine dichten Herden wie Achillea
dusiana. Neben den namengebenden sind die Arten Ranunculus alpesths, Poa alpina,
Saxifraga androsacea, Polygonum viviparum, Galium noricum, Carex atrata, Soldanella aus-
triaca, Moehringia aliata, Hutchinsia alpina, Saxifraga stellahs und Gnaphalium hoppeanum
hochstet. Die Standorte sind feinerdige, feuchte, lang schneebedeckte Skelettböden
über mehr oder minder anstehendem Fels und verfestigtem Schutt. Oft sind diese noch
von einem dünnen beweglichen Schuttschleier überzogen. Insgesamt erscheinen die
Standorte dieser Gesellschaft etwas unruhiger bezüglich der Schutt- und Boden-
bewegung als jene der Campanula pulla-Achillea c/us/ano-Gesellschaft. An Stellen, wo die
beiden Ach/7/eo-Arten gemeinsam vorkommen, besiedelt A. dusiana in dichten Herden
die ruhigeren (und länger schneebedeckten?) Zonen insbesondere am Fuß von Fels-
wänden, während A.atrata dort im bewegteren Substrat wächst.

Die Aufnahmen aus den Gesäusebergen lassen sich in zwei Ausbildungen gliedern: a) In den
ersten 3 Aufnahmen spielen die Moose eine geringe Rolle.Leontodon montanus,Pseudoleskea
incurvata und Ditrichum flexicaule weisen auf etwas offenere Standorte hin. b) Die restlichen
Aufnahmen sind von starker Moosdominanz geprägt; sie sind von N-Expositionen mit
Ausnahme von Aufnahme 487, welche einem Kleindolinen-Boden entstammt.

WENDELBERGER ( 1962) beschreibt die Achillea atrata-Campanula pu//o-Assoziation
vom Dachstein mit den beiden namengebenden als Charakterarten, sowie mit Veronica
alpina als Teil-Charakterart. Als Differentialarten für die Subass.typica führt er eine
Reihe von Arten der alpinen Rasen und der Almweiden an. Eine weitere Subass. von
Arabis caerulea, welche artenärmer ist, scheint den Gesäuseaufnahmen ähnlicher zu
sein. PACHERNEGG (1972) hat in derTabelle der Schneetälchen-Pioniervergesell-
schaftungen eine Aufnahme, welche sie als Achillea atrato-Vergesellschaftung bezeich-
net. Diese Aufnahme hat eine große floristische Ähnlichkeit mit denen der
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Gesäuseberge; allerdings beinhaltet sie auch eine Gruppe von Arten saurer Rasen, die
der Gesellschaft in den Gesäusebergen fehlen. Die Gesellschaft wird in den
Nordöstlichen Kalkalpen nach Osten zu seltener und ist stets auf die höchsten Lagen
beschränkt, wie auch die jüngsten Erfahrungen (GREIMLER & DIRNBÖCK 1996,
DIRNBÖCK & GREIMLER, 1997) auf Schneeberg und Rax zeigen.

Saxifraga stella ris-Saxi fraga sedo/des-Gesellschaft - Schneebodenflur mit Stern-

Steinbrech und Fettkraut-Steinbrech (Tab. 10)

Die Aufnahmen hiezu stammen von Höhen zwischen 1800 und 2200 m, vorwiegend
aus N-Exposition. Neben Saxifraga sedoides hat Saxifraga stellaris in der Gesellschaft ein
Optimum. Weitere hochstete Arten sind die Schuttpflanzen Hutchinsia alpina, Arabis
alpina sowie Ranunculus alpesths und Soldanella austriaca, welche in dieser Position
etwas zu den Cystopteridion-Felsspaltengesellschaften vermitteln. Eine wichtige Rolle
spielen Moose, deren Anteil den der Gefäßpflanzen oft übertrifft. Es sind besonders die
Arten Cratoneuron commutatum (meist in der var. sulcatum), Bryum pseudotriquetrum
(und andere Bryum-Arten),Pseudoleskea incurvata undTimmia norvegica. Die Standorte
sind feinerdereiche, feuchte, lang schneebedeckte Ruhschuttzonen, breite, schattige
Karrenfelsfugen und Felsbänder, wo sich auf flachgründigem Schutt und Grus etwas
Feinerde ansammelt.Vor allem unter feuchten Bankungsüberhängen kommt es zur.
Ausbildung mächtiger Moosdecken in dieser Steinbrechflur

Die Aufnahmen lassen sich folgendermaßen gliedern: a) Pseudoleskea incurvata.Veronica
alpina, Tortula norvegica und Moehringia ciliata belegen die relativ weniger feuchte
Ausbildung, b) Eine stärker überrieselte und durchrieselte Ausbildung, zu welcher ins-
besondere die drei Aufnahmen von den kühl-feuchten und schattigen Bankungs-
Balmenfluren gehören, wird von Cratoneuron commutatum, Silène pusilla und Bryum
pseudotriquetrum geprägt.

Die in den Gesäusebergen festgestellte Saxifraga stellaris-S. sedo/des-Gesellschaft ist
vorläufig zum Arabidion caeruleae zu stellen. Nach HÖRANDL ( 1993) vermitteln die
nordostalpischen S.sedo/des-Fluren zwischenThlaspion und Arabidion. Auch bei ENG-
LISCH & al. (in GRABHERR & MUCINA 1993) bleibt die syntaxonomische Zuordnung
dieser Gesellschaft zunächst noch offen. S. sedoides und damit ähnliche Vergesellschaf-
tungen sind auch in den Südalpen, von den Julischen Alpen und Westkarawanken
(AICHINGER 1933) über die Dolomiten (WIKUS 1960) bis zu den Bergamasker Alpen
reichend (HÖRANDL I.e.), vorhanden. Floristische Unterschiede sind vor allem durch
das wechselweise Fehlen der Endemiten gegeben.

In den östlichen Südalpen wird S. sedoides durch S. hohenwartii ersetzt. Nach MAYER
( 1958, 1960) besiedelt S. hohenwartii nur ein sehr kleines Areal in den südöstlichen
Kalkalpen, das auf die Steiner Alpen und die Karawanken beschränkt ist. Dort kommt S.
hohenwartii auf N-exponierten Hängen vorwiegend im feuchteren Ruhschutt und sel-
ten in den Felsspalten vor Damit unterscheidet sie sich ökologisch von S. sedoides, wel-
che in den Julischen Alpen vorwiegend in Felsspalten, seltener im Geröll vorkommt.
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HÖRANDL ( 1993) kann man entnehmen, daß diese Sippe eine deutlich engere ökolo-
gische Amplitude als S.sedoides aufweist.

Potentillo dubiae-Homogynetum discoloris - Zwergfingerkraut-Brandlattich-Flur
(Tab. I I )

Die Aufnahmen hiezu stammen aus Höhen zwischen 1970 und 2180 m. Der charakte-
ristischen Artenkombination von Homogyne discolor, Potentilla brauneono, Gnaphalium
hoppeanum, Gentiana bavarica gesellen sich als gute Assoziations-Trennarten
Polytrichum juniperinum, Pseudoleskea incurvata und Veronica alpina zu. Die Standorte
sind Hangmulden, Schneetälchen und deren Einhänge. Die Gesamtdeckung ist über
flach- bis mittelgründiger (-15 cm), schwarzen humoser Feinerde mittel bis hoch, mit
einem oft sehr hohen Moos-Anteil. Eine weitere Gliederung der Aufnahmen in ver-
schiedene Ausbildungen deutet sich nur schwach an. Aus den Kontaktgesellschaften
dringen verschiedene Arten der alpinen Rasen ein und verursachen solcherart
Trennartengruppen, welche schwer zu interpretieren sind. Aufnahme 41 I fällt durch
eine sehr eigenständige Artengruppe sowie die hohe Dominanz von Polytrichum junipe-
rinum auf. Sie stammt von einer Hangmulde im mehr oder minder geschlossenen
Semperviretum. In den letzten beiden Aufnahmen deuten die Arten Crépis aurea,
Deschampsia cespitosa.Avenochloa versicolor auf eine etwas tiefergründige Situation hin.

AICHINGER (1933) beschreibt die Gesellschaft aus den Karawanken.Von den ange-
führten Charakterarten fehlt Alchemilla fissa (= A. glaberrima) in den Gesäuse-
aufnahmen (die Art wurde aber aus einer Schneeboden-Rasenmulde, welche nicht zur
hier besprochenen Gesellschaft zu stellen ist, belegt); Crépis aurea ist nur schwach prä-
sent, und Trifolium thalii fehlt überhaupt im Gebiet. Auch auf dem Grimming findet
HÖPFLINGER (1957) die Gesellschaft aufVerebnungen (Dolinenböden) bis schwach
geneigten Lagen über schwarz-humoser Feinerde z.T mit einigen acidiphilen Arten.

Salix retuso-Gesellschaft - Stumpfblatt-Weiden-Flur (Tab. 12)

10 Aufnahmen von Höhen zwischen 2090 und 2320 m werden zu dieser Gesellschaft
zusammengefaßt. Die sehr heterogenen Aufnahmen werden lediglich durch die domi-
nante Salix retusa, sowie Galium noricum, Poa alpina und einige schwächer präsente
Thlaspietea- und Seslerietea-Arten zusammengehalten. Die Standorte reichen von
schuttigen Felsbändern und Felsabsätzen über Karrenfelsmulden bis zu schuttig-erdigen
Rinnen und „klassischen Schneetälchen". Eine weitere Gliederung der Aufnahmen ist nur
teilweise möglich und sinnvoll. Einige Aufnahmen sind weit fortgeschrittene Übergangs-
stadien zu den alpinen Rasen und bezeugen ihre schwache Arabidion-Natur nur mehr
durch Galium noricum, welches alsVerbands-Kennartzu werten ist. Dies trifft insbesonde-
re für die folgenden Aufnahmen zu: Aufnahme 409 stammt von einer Schneebodenmulde
mit bis zu 10 cm tiefem Feinerdeboden; sie ist ein Mosaik aus Firmetum-Fragmenten
(Dryas octopetala,Arenaria oliata, Silène acaulis) und oberflächlich versauerten Stellen, wie
die starke Präsenz von Sanionia uncinata anzeigt (für Aufnahme 410: etwas flachgründiger
und offenen gilt dies in schwächerem Maße). Aufnahme 45 I, mit starker Gnaphalium supi-
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num-Präsenz - von einem sehr tiefgründigen Speikbodenabfall gegen eine Doline - ten-
diert mit Agrostis rupestris und Avenochloa versicolorzu einem sauren Rasen.Aufnahme 464
stammt von einem Gratabsatz, auf dem sich wohl die schon stark dominante Carex firma
dereinst durchsetzen wird. Bei den restlichen Aufnahmen hebt sich noch eine Ausbildung
(zwei Aufnahmen) etwas feuchterer Standorte ab, was durch die Arten Silène pusilla,
Cratoneuron commutatum und Saxifraga aizoides angezeigt wird.

BRAUN-BLANQUET ( 1926) beschreibt das Salicetum retusae-reticulatae als „eine nicht
leicht abgrenzbare Pioniergesellschaft auf grobem, durchfeuchtetem Ruhschutt des
Kalkgebirges". Die Assoziation steht in enger Beziehung zum Arabidetum caeruleae, von
welchem die Assoziations-Charakterarten Potentilla dubia (= brauneana),Gnaphalium hop-
peanum und Arabis caerulea gelegentlich übergreifen. Die Verbands- und
Ordnungscharakterarten derThlaspietalia (sensu BRAUN-BLANQUET !), Saxifraga and-
rosacea, Ranunculus alpesths, Carex nigra (= parviflora), Hutchinsia alpina.Achillea atrata und
Moehringia aliata sind, wie im Arabidetum caeruleae, auch hier vorhanden. Aus den
Karawanken beschreibt AICHINGER (1933) eine Salix retusa-Homogyne discolor-
Assoziation mit den beiden Sol/x-Arten, sowie Gentiana pumila und Carex nigra (= parvif-
lora) als Charakterarten. Als weitere Ordnungscharakterarten enthalten seine Aufnahmen
Arabis pumila.und Veronica aphylla. Die Aufnahmen aus den Gesäusebergen enthalten vor-
wiegend Arten der alpinen Rasen und passen zu keiner der beiden Gesellschaften. Salix reti-
culata z. B. hält sich eheran die kühl-feuchten Felsbänder der N-Wände;die Art kommt nur
sehr selten mit Salix retusa gemeinsam vor. Auch Homogyne discolor bevorzugt andere
Standorte als S. retusa. Ähnliche Probleme mit der Zuordnung seiner Salix retusa-
Arabidion-Gesellschaft hat auch EGGENSBERGER ( 1994) in den Ammergauer Bergen.
Dagegen belegt URBAN (199 I) das Salicetum retusae-reticulatae aus diesem Gebiet.
Allerdings haben beide Weiden in seinen Aufnahmen sehr geringe Deckungswerte.

In derTabelle von HÖPFLINGER ( 1957) zur Salix retusa-Homogyne cfeco/or-Assoziation
treten in 4 von 5 Aufnahmen Salix retusa und Salix serpillifolia gemeinsam auf. Auffällig ist,
wie schon bei AICHINGER ( 1933), die schwache Stetigkeit ( I x) von Salix reticulata.
Homogyne discolor mit 2 Präsenzen (+, 2) deutet ein in den nordöstlichen Kalkalpen
abweichendesVerhalten an.PIGNATTI-WIKUS ( 1959) findet das Salicetum retusae-reti-
culatae im Dachsteingebiet am Rande von Dolinen bei stärkerer Hangneigung und oft
mit dem Arabidetum caeruleae in den Dolinen und Gräben mosaikartig verzahnt.WEN-
DELBERGER ( 1962) stellt die Aufnahmen von PIGNATTI-WIKUS zur Subass. von Carex
nigra (= C.parviflora); jene von HÖPFLINGER (I.e.) zur Subass. von Salix serpyllifolia. In der
Tabelle von PACHERNEGG ( 1972) zu den Schneetälchen-Pioniervergesellschaftungen
finden sich 2 Aufnahmen von Salix retuso-Vergesellschaftungen, welche von einigen
Rasen-Arten (S/7ene acaulis, Polygonum viviparum,Arenaha aliata, Bartsia alpina, Poa alpina)
durchdrungen sind. Weitere Belege zu teilweise sehr verschiedenartigen Ausbildungen
des Salicetum retusae-reticulatae (bzw. der Salix retusa-Homogyne d/sco/or-Assoziation)
finden sich bei ZÖTTL( 1951 ),LIPPERT ( 1966),SMETTAN ( 1981 ),HADERLAPP ( 1982)
und ROITHINGER(l996).ln den östlichsten Teilen der nördlichen Kalkalpen (siehe
DIRNBÖCK & GREIMLER, 1997) treten wiederum Bestände auf, die sich besser zum
Selicetum retusae-reticulatae sensu BRAUN-BLANQUET ( 1926) stellen lassen.
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10.3. MONTIO-CARDAMINETEA-
Klasse der Quellflur-Gesellschaften und Waldsümpfe

1 0.3.1. Montio-Cardaminetalia -
Gleichnamige Ordnung

1 0.3.1.1. Cratoneurion - Verband der subalpinen
bis alpinen, basenreichen Quellfluren

Cratoneuretum falcati - Kalkquellflur (Tab. 13)

Die Aufnahmen zu den Kalk-Quellfluren stammen von Höhen zwischen 800 und 2030
m. Neben den Moosen Cratoneuron commutatum und C. filicinum sowie Bryum pseudo-
triquetrum sind die Gefäßpflanzen Silène pusilla, Epilobium alsinifolium, Cardamine amara
für diese Gesellschaft kennzeichnend. Weitere, in OBERDORFER ( 1977) angeführte,
Kenn- undTrennarten von Verband, Ordnung, Klasse, wie Saxifraga stellaris,Arabis soyeri,
Philonotis calcarea treten vereinzelt auf. Die Quellfluren sind bisweilen von Seggen und
Gräsern der oft unmittelbar angrenzenden Flachmoore oder von Arten der ebenfalls
oft in engem Kontakt befindlichen Hochstaudenfluren durchsetzt. Die Gesellschaft ist an
kleineren Quellaustritten und auf überrieselten Felsplatten oft sehr kleinräumig ausge-
bildet. Größere zusammenhängende Bestände finden sich im Bereich der über
Felsstufen, Blöcke, Geröll und Schutt hinabstürzenden Bäche.

Die höchstgelegene Aufnahme Nr 473 weist mit den Gefäßpflanzenarten Hutchinsia
alpina, Saxifraga stellaris und S. sedoides, Campanula pulla und Arabis alpina stärker in
Richtung der feuchten Fels- und Schuttfluren bzw. der Schneeböden. Allerdings haben
diese Arten imVergleich zu den dominanten Moosen keinen Bauwert; sie wurzeln viel-
mehr in diesen und hätten ohne diese nichts, woran sie sich auf dem ansonsten kaum
strukturierten, nackten Fels festhalten könnten. Der Standort ist eine steile, kühl-schat-
tige Felsrinne, in deren überrieseltem Bereich kräftige Moosdecken von Cratoneuron
commutatum und C. filicinum ausgebildet sind. In Aufn.428 dominiert Cratoneuron filici-
num neben einer nicht weiter bestimmbaren Bryum-Art. Cratoneuron commutatum
fehlt in dieser südexponierten, zeitweilig etwas weniger feuchten bis austrocknenden
Rieselflur auf einer von seichten Rinnen zerfurchten Kalkfelsplatte. In den übrigen
Aufnahmen dominiert Cratoneuron commutatum. Sie unterscheiden sich untereinander
vor allem durch die von den verschiedenen Kontaktgesellschaften her infiltrierenden
Arten der Schutt-, Strauch- und Hochstaudenfluren sowie der Kalkflachmoore.
Bemerkenswert ist noch das kräftige Auftreten von Philonotis calcarea in einem
Quellaustritt über gemischtem Moränenmaterial inAufn.429.

PHILIPPI & OBERDORFER in OBERDORFER (1977) verwenden den Namen
Cratoneuretum falcati (GAMS 1927) für die subalpin-alpinen Kalk-Quellfluren. In der
subalpinen und alpinen Stufe wird den Autoren zufolge Cratoneuron commutatum sensu
stricto mehr und mehr durch die var. falcatum ersetzt. Diese Varietät ist allerdings nur
wenig von der var. commutatum unterschieden und zudem gibt es anscheinend häufig
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Formen, die man keiner der beiden eindeutig zuordnen kann. Ich halte den - nach dem
Code der Pflanzensoziologischen Nomenklatur (BARKMAN, MORAVEC & RAU-
SCHERT 1986) korrekten - Namen in diesem Fall für unglücklich, da zu der so benann-
ten Gesellschaft auch alle Aufnahmen zu stellen sind, in welchen sich nur Cratoneuron
commutation s. str. befindet, wenn einige der übrigen Kenn- oderTrennarten vorhanden
sind, welche in den montanen bis subalpinen Feuchtfluren der nordöstlichen Alpen ver-
breitet sind. Eine weitere Hochlagen-Varietät von Cratoneuron commutatum, nämlich var.
sulcatum ist etwas deutlicher unterschieden. Sie tritt aber vorwiegend in Feuchtfels- und
Schuttfluren aufweiche dem Arabidion caeruleae zuzuordnen sind.

GAMS (1927) beschreibt in seiner Vegetationsmonographie aus dem Wallis das
Cratoneuretum falcati. Die drei Aufnahmen hiezu sind reich an Seggen der Flachmoore,
Rieselfluren und Feuchtrasen. AICHINGER (1933) beschreibt ein Cratoneuretum com-
mutati aus den Karawanken. In den Aufnahmen ist Silène alpestris hochstet. Einige Schutt-
und Rohbodenpflanzen treten stärker hervor LIPPERT ( 1966) ordnet seine Aufnahmen
verschiedenen, teilweise provisorischen Gesellschaften zu. Er stellt eine Cardamine
amara-Cratoneurum commutotum-Gesellschaft, ein Cratoneuro-Arabidetum und eine
Alchemilla glabra-Ranunculus acon/t/fol/us-Gesellschaft fest. SMETTAN ( 1981 ) stellt drei
seiner Aufnahmen zum Cratoneuretum falcati, wobei bemerkenswert ist, daß
Cratoneuron commutatum in insgesamt vi erVarietäten auftritt. We itère drei Aufnahmen,
in welchen Cratoneuron commutatum vorkommt, stehen beim Cratoneuretum filicino-
commutati.Weitere Aufnahmen bzw.Artenlisten von Kalk-Quellfluren finden sich in den
Arbeiten vonTHIMM (1953), HÖPFLINGER (1957), WENDELBERGER (1962),
HERTER ( 1990), URBAN ( 1991 ) und EGGENSBERGER ( 1994).

1 0.4. SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE -
Klasse der Kleinseggensümpfe und -moore

1 0.4.1. Caricetalia fuscae -
Ordnung der Kleinseggengesellschaften

kalkarmer Niedermoore

1 0.4.1.1. Caricion fuscae -
gleichnamiger Verband

Caricetum goodenowii (Caricetum fuscae) - Braunseggen-Gesellschaft (Tab. 14.1 )

Beide Aufnahmen hiezu stammen von Standorten über Kalk oder kalkreichem
Material. Durch lokale Besonderheiten wird aber in beiden Fällen die Bildung von acidi-
philen Pflanzengesellschaften begünstigt.Aufn. 159 entstammt einer Mulde im hochmon-
tanen Almweiderasen ( 1220 m) über Dachsteinkalk. Das mächtige Kolluvium über die-
sem ist durchViehtritt verdichtet und trägt auf einer kleinen Fläche einen ziemlich dichten
Braunseggen-Bestand,welcher nur sehr kleine offene Stellen aufweist,die bisweilen unter
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Wasser stehen. Über dem schlammig-torfigen Boden kommt neben Carex nigra (= C.
fusca) auch C. rostrata zur Dominanz. Aufn. 445 entstammt derVerlandungszone eines
Almtümpels über Gehängebrekzie in I 630 m Höhe. In der innersten Zone des ringarti-
gen Kleinseggenbestandes dominiert die hier sehr hochwüchsige Carex nigra (bis 30 cm).
In der äußeren Zone treten Carex canescens und C. stellulata hervor Der ganze Bestand
ist zudem dicht von Calliergon stramineum durchsetzt.

PHILIPPI & GÖRS in OBERDORFER (1977) betonen, daß Carex nigra nur einen
begrenzten soziologisch-diagnostischen Wert besitzt. Als die eigentliche Kennart der
Assoziation nennen die Autoren Carex canescens. Aus den Nördlichen Kalkalpen berich-
tenTHIMM ( 1953),WENDELBERGER ( 1962), LIPPERT ( 1966) und EGGENSBERGER
( 1994),von Braunseggen-Beständen des Caricetum fuscae. ROITHINGER ( 1996) findet
auf den Dachstein-Almen sowohl das Caricetum fuscae als auch basenreichere
Braunseggen-Bestände, welche zu denTofieldietalia vermitteln und stellt diese gleich
SMETTAN ( 1981 ) und HERTER ( 1990) zum Parnassio-Caricetum fuscae.

10.4.2. Caricetalia davallianae -
Kleinseggengesellschaften basenreicher Niedermoore

1 0.4.2.1. Caricion davallianae -
gleichnamiger Verband

Caricetum davallianae - Davallseggen-Gesellschaft (Tab. 14.2)

Eine Aufnahme aus der hochmontanen Stufe ( 1080 m) im Bereich eines Quellaustrittes
über vorwiegend basischem Schutt- bzw. Moränenmaterial ist zu dieser Gesellschaft zu
stellen. Der zwischen Weiden-Erlen-Gebüsch und den Bach-Hochstauden eingezwängte
Bestand stand von einer Feuchtweide bzw. Mähwiese her unter leichtem Eutrophierungs-
Einfluß. Mittlerweile ist er durch die Anlage eines Holzlagerplatzes vernichtet.

PHILIPPI & GÖRS in OBERDORFER (1977) gliedern die Assoziation in eine
montane und eine subalpine Reihe, und beide in einige Subassoziationen. Eine Subass.
der montanen Reihe mit Valeriana dioica, Crépis paludosa und Caltha palustris, welche
den Kontakt zu gedüngten Feuchtwiesen belegen.trifftaufden vorgefundenen Bestand
zu. Über das Caricetum davallianae berichten aus den Nördlichen Kalkalpen auch
LIPPERT (1966), SMETTAN (1981), HERTER (1990), EGGENSBERGER (1994),
RUTTNER(I994).

Eleocharitetum pauciflorae (Eleocharetum quinqueflorae) - Gesellschaft der
Wenigblütigen Sumpfsimse (Tab. 14.3)

In 1540 m Höhe, über der Oberst-Klinke-Hütte, befindet sich im Bereich der
Kalkgestein-Grauwackenschiefer-Verschneidungszone ein kleiner Quellaustritt, der
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einen kleinflächigen Gehängesumpf ausgebildet hat. Der Bestand ist etwas lückig, block-
durchsetzt und vonViehtritt beeinflußt. Beochahs quinqueflora (= pauciflora) dominiert
die niederwüchsige Gesellschaft, in welcher weiters einige Tofieldietalia-Arten, die
Caricion davallianae-Verbandskennart Tofieldia calyculata und eine Reihe von Klein-
seggen vorhanden sind. Die Gesellschaft ist aufgrund dieser Artengarnitur dem Caricion
davallianae zuzuordnen.

LÜDI (1921) belegt die Gesellschaft von einem 800 m hoch gelegenen Quellsumpf. Er
sieht diese als ein Glied zwischen dem Cardaminetum des Fließwassersaums und dem
Molinietum. Nach LÜDI (l.c) wächst die Gesellschaft auch in der subalpinen Stufe und
über sandigem Boden. In den übrigen, hier verglichenen Arbeiten scheint diese
Gesellschaft nicht auf.

1 0.5. CARICI RUPESTRIS-KOBRESIETEA BELLARDII -
Klasse der Nacktried-Steppen und

hochalpinen Windkantenrasen

1 0.5.1. Oxytropido-Kobresietalia -
Ordnung der Nacktried-Rasen

1 0.5.1.1. Oxytropido-Elynion -
gleichnamiger Verband

Elynetum myosuroides -Alpiner Nacktried-Rasen (Tab. 15)

Eine Aufnahme von einer nach W weisenden Hangrippe des relativ tiefgelegen
Rotofens belegt diese üblicherweise oberalpine bis subnivale Windkantengesellschaft.
Der Rotofen ist geologisch nicht wie der Ödstein-Hochtor-Planspitzen-Gratzug aus
Dachsteinkalk sondern aus dem Hallstätter Kalk der Hüpflinger Deckschollengruppe
aufgebaut Von den bei GRABHERR (in GRABHERR & MUCINA 1993) angeführten
Kennarten sind im Gebiet nur Arenaria oliata und Carex parviflora vorhanden. Diese feh-
len aber in dieser einen Aufnahme. Dafür sind die Klassenkennarten bzw. Konstanten
Carex capillaris, Potentilla crantzii,Agrostis alpina, Hedysarum hedysaroides, Oxytropis jac-
quinii, Minuartia gerardii vorhanden. In diesem merkwürdig tief (1910m) gelegenen
Bestand von Byna myosuroides vermischen sich die Arten der Kobresietea und des
Caricion firmae mit jenen Seslerion-Arten.die extrem windgefegte Stellen meiden, wie
z. B. Festuca versicolor subsp.pallidula und Saussurea discolor.

Nachweise dieser Gesellschaft aus den westlicheren Teilen der Nördlichen Kalkalpen
findet man u. a. aus den Allgäuer Alpen (HERTER 1990), den Ammergauer Bergen
(EGGENSBERGER I994),dem Rofan (THIMM 1953) und den BerchtesgadenerAlpen
(LIPPERT 1966). In den Gebietsmonographien bzw. Vegetationsanalysen der
Nordöstlichen Kalkalpen (Dachstein und östlich davon) findet man bei PIGNATTI-
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WIKUS ( 1960),WENDELBERGER ( 1962), ROITHINGER ( 1996), SONNLEITNER
(1982), HÖPFLINGER (1957), PACHERNEGG (1972) keine Angaben zu dieser
Gesellschaft. Elyna myosuroides ist auch bisher aus der nächsten Umgebung nicht
bekannt Sie ist z. B. in der Flora von Eisenerz und Umgebung (WAGNER & MECENO-
VIC 1973) nicht angeführt. Weiter östlich scheint sie völlig zu fehlen (unveröff.
Kartierungsdaten). HAYEK ( 1956) gibtE/yno im Bereich dersteirischen Kalkalpen nurfür
das Dachsteingebiet an. Nach HÖRANDL ( 1989) gibt es alte Fundangaben für den
oberösterreichischen Teil desToten Gebirges (Großer Priel), die jedoch noch nicht
bestätigt werden konnten.

Nach eigenen Beobachtungen ist die Art in den östlichen NiederenTauern keine beson-
dere Rarität. In den Kalkalpen wächst sie anscheinend nur auf Substraten, die eine merk-
liche silikatische Verunreinigung enthalten. Die eigenen Beobachtungen zur obigen
Aufnahme stimmen diesbezüglich mit denen anderer Autoren überein. So nennt HER-
TER ( 1990) Kieselkalkfelsen (Radiolarit.Oberrhätkalk) und tonreiche Böden im Bereich
derAllgäu-Schichten. LIPPERT ( 1966) verweist u.a. auf lehmig verwitternde Kalke. Auch
EGGENSBERGER ( 1994) läßt sich entnehmen, daß die Art reine Kalke meidet.

1 0.6. SESLERIETEA ALBICANTIS -
Klasse der subalpin-alpinen Kalkmagerrasen

1 0.6.1. Seslerietalia coerulea -
Ordnung der Blaugras- und Rostseggen-Fluren

1 0.6.1.1. Caricion firmae -
Verband der Windkantenrasen und Windprallhänge

Caricetum firmae -Polsterseggen-Rasen (Tab. 16)

Abgesehen von Tieflagen-Ausbildungen in den kühl-feuchten Dolomitschluchten
kommt die Assoziation im Gebiet zwischen 1450 und 2240 m vor allem in windexpo-
nierter N- und NW-Exposition vor. Sie bildet geschlossene bis lückig oder in Streifen
aufgelöste, von Schutt und anstehendem Fels durchsetzte Rasen. Sie ist floristisch ziem-
lich einheitlich und setzt sich aus niederwüchsigen oder bodenangedrückten Arten
zusammen. Aufbauende Arten sind Dryas octopetala und gelegentlich Salix retuso. Vor
allem der bodenangedrückte Zwergstrauch Dryas überwächst nackten Schutt und Fels,
bildet mit seinem Bestandesabfall den ersten Humus und ein Keimbett für andere
Arten. Dryas bleibt aber fast immerauch im geschlossenen Carex f/rmo-Rasen codomi-
nant. Weitere Fels- bzw. Schuttrohboden-Pioniere sind Saxifraga burserana, S. caesia, S.
paniculata sowie Gentiana orbicularis und Crépis terglouensis. An besonders exponierten,
steinigen Stellen besiedelt Potentilladusiana die Spalten und zerrütteten Kuppen. Diese
Felsspaltenpflanze zeigt die Auflösung des Firmetums und den Übergang in die
Felsfluren an. Die Standorte sind schneearm, und besonders die Leitart Carex firma ist
vor allem im Winter extremer Kälte und Eisschliff-Beanspruchung ausgesetzt. Die
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Böden sind zumeist flachgründige, alpine Pechrendsinen über Dachsteinkalk,
Hallstätterkalk oder Dolomit Im geschlossenen Carex firma-Rasen konnte allerdings
auch ein ziemlich tiefgründiger Ah-Horizont mit mächtigem tangelartigem Humus fest-
gestellt werden. An solchen Stellen kommt es leicht zu oberflächlicherVersauerung.die
sich auch in der Artengarnitur von Loiseleuria procumbens y alenano celtica .Vaccinium
vitis-idaea äußert.

Die Aufnahmen gliedern sich wie folgt: a) Festuca pumila, Arenaria aliata, Poa alpina,
Gentiana pumila, Minuartia gerardii, Bartsia alpina, Salix retusa und zumTeil Vacdnium vitis-
idaea trennen diese Ausbildung von den restlichen Aufnahmen. Diese Ausbildung faßt
die reiferen und zugleich etwas höher gelegenen Bestände zusammen Vereinzelt treten
von den Säurezeigern Vacdnium vitis-idaea und Loiseleuria procumbens etwas hervor.
Carex firma schließt zumeist dicht. Dazwischen behaupten sich als weitere kräftig auf-
bauende Pflanzen Dryas octopetala und Silène acaulis. Nach LÜDI (1921) ist „Carex firma

nicht humusliebend, aber sie ist eine große Humusbildnerin und als Kalkpflanze muß sie
auf dem Humus, den die eigenen Ahnen gebildet haben, absterben, wenn ihre Wurzeln
den mineralischen Untergrund nicht mehr erreichen können. Meist kommt es aber
infolge des Wettbewerbes anderer Arten nicht so weit...". Interessant ist dazu die
Beachtung eines Bodenprofiles unter einem geschlossenen Carex f/rmo-Bestand in
Hanglage. Auch über bis zu 45 cm mächtigemTangelhumus dominiert Carex firma dicht
geschlossen (5), wenngleich hierauch Loiseleuria procumbens ( I ) etwas stärker hervor-
tritt. Wahrscheinlich sorgen Sickerwässer für genügend Basennachschub, sodaß Carex
firma auch über mächtigen Humusakkumulationen noch lange tonangebend bleibt, b)
Die anderen Aufnahmen sind untereinander stärker verschieden und stammen, wenn
sie eine höhere Vegetationsdeckung von mehr als 60 % aufweisen, von tieferen Lagen
unter 2000 m. Bezüglich Temperatur und Schneeschutz etwas anspruchsvollere Arten,
deren Schwerpunkt im Semperviretum liegt, treten häufiger auf. Einige, wie Euphrasia
salisburgensis.Achillea clavenae und Salix alpina fehlen in den geschlossenen Hochlagen-

Rasen der zuvor diskutierten Ausbildung überhaupt. Die offenen Bestände bieten nicht
nur Strukturen und Nischen für die schutzbedürftigeren Zwergstäucher, wie
Rhododendron hirsutum und Rhodothamnus chamaecistus, sondern auch solche für wind-

und kälteharte Arten, wie Festuca versicolor subsp. brachystachys und Potentilla clusiana.

Einige dieser stärker heterogenen Fels-Rasen mit den beiden zuletzt genannten Arten
sowie mit Kernera saxatilis könnte man auch als Aggregationen im Sinne von WEN-
NINGER ( 195 I ) betrachten. Kobresia simpliciuscula, die Charakterart der gleichnami-
gen Gesellschaft basenreicher, wasserzügiger Hänge und sandiger Bachufer mit höch-
stens geringer Torfbildung, kommt in einigen Beständen vom Zinödl auf dem
Augenschein nach stärker dem anprallenden Wetter ausgesetzten Rücken und Hängen
vor Die Art gilt als arktisches Relikt; sie tritt vereinzelt in den alpinen Rasen der nordöst-
lichen Kalkalpen auf. Die letzten beiden Aufnahmen derTabelle von tieferen N-Lagen
sind von den Arten der benachbarten Schuttfluren, wie Festuca pulchella subsp. jurana,
Cerastium carinthiacum und Minuartia austriaca durchsetzt.

Eine ausführliche Beschreibung des Bestandesaufbaus und der Entwicklung ist bei
BRAUN-BLANQUET (1926) nachzulesen. Insbesondere die Entwicklungsreihe
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Firmetum-Elynetum, welche theoretisch in der Klimaxgesellschaft des Curvuletum
enden soll, wird dort ausführlich diskutiert. Bemerkenswert ist eine Subass. von Corex
mucronata, in welcherdie namengebende Art dominiert und Carex firma nureine unter-
geordnete Rolle spielt.Außerdem treten in dieser Subass. die Arten, welche geschlosse-
ne Rasen bevorzugen, zurück. Die Standorte sind Kuppen und Bergrippen sowie steile
Halden über zusammengebackenem Dolomitschutt.WENNINGER ( 195 I ) stellt meh-
rere Aggregationen (Gesellschaften) offener Felsrasen der Nordöstlichen Kalkalpen, wo
sich insbesondere Carex f/rmo-Synusien und Potentilla dusiana durchdringen, in eine
Potentilla dusiana-Carex f/rmo-Reihe (siehe Kapitel 12).THIMM ( 1953) berichtet von
einem initialen Dryado-Firmetum, das dem typischen Firmetum zumeist vorgeschaltet
ist. Das typische Firmetum entwickelt sich dort auf trockenem, exponiertem Kalkfels der
oberen alpinen Stufe bei zunehmender Bodenreife - oft über ein Festucetum pumilae -
zum Elynetum. In den Nordöstlichen Kalkalpen beschreibt PACHERNEGG (1972) aus
dem Hochschwabgebiet ausführlich die Firmetum-Strukturrasen. Sie unterscheidet ins-
besondere die durch die Hangneigung und Windeinwirkung bedingten Strukturen der
Girlanden, Schrägtreppen und Streifen.Abgesehen vom chorologisch bedingten Fehlen
von Doronicum calcareum, Armeria alpina, Campanula alpina in den Gesäusebergen
besteht eine gute floristische Übereinstimmung der von Festuca pumila geprägten
Ausbildung mit ihrerTabelle der geschlossenen Carex f/rma-Rasen. Weiteres Material
zum Caricetum firmae findet sind bei HÖPFUNGER ( 1957),WENDELBERGER ( 1962,
1971 ),LIPPERT ( 1966),HOLZNER& HÜBL ( 1973),THIELE ( 1978),SMETTAN ( 1981 ),
HERTER ( 1990),WALLOSSEK ( 1990), URBAN ( 199 I ), EGGENSBERGER ( 1994),
RUTTNER (1994), GREIMLER & DIRNBÖCK (1996), DIRNBÖCK & GREIMLER
(1997) u.a.

Aus den Südalpen belegt AICHINGER ( 1933) ein Firmetum typicum der geschlossenen
Rasen, eine Dr/os-reiche Fazies als Initialstadium und eine Carex mucronota-Subass.von
sonnigen, schneefreien Standorten, in welcher thermophile Felsrasenarten wie Carex
humilis noch in einer Höhe von 2140 m vorkommen.WIKUS (I960) gliedert das
Caricetum firmae der Lienzer Dolomiten in vier Subassoziationen: Die Subass. von
Achillea oxyloba ist ein Anfangsstadium auf Ruhschutt und entspricht dem Dryado-
Firmetum anderer Autoren. Die Subass. von Salix jaquinii stellt die optimale, typische
Ausbildung dar. In dieser Subass. tritt auch Festuca pumila mit einer etwas höheren
Stetigkeit auf. Die Subass. von Potentilla nitida bildet ein Folgestadium des Potentilletum
nitidae auf Fels, in welchem auch Carex mucronata eine stärkere Rolle spielt [ähnliche
Aufnahmen offener Felsrasen aus den Nordöstlichen Kalkalpen mit Carex firma und
Potentilla dusiana stellt WENNINGER (195 I) zu den erwähnten Aggregationen].
Schließlich stellt noch die Subass. von Carex rupestris ein Dauerstadium an windgefeg-
ten, felsigen Standorten dar. Aufgrund eines Vergleichs der ostalpischen Firmeten stel-
len GRABHERR&al.(inGRABHERR& MUCINA 1993) die südalpischen Bestände zum
Gentiano terglouensis-Caricetum firmae, das WRABER ( 1970) beschrieben hat

Bei den von BRAUN-BLANQUET (1926) und anderen Autoren oft diskutierten
Entwicklungsreihen wird eine gerichtete Dynamik unterstellt, was wohl in dieser Form
nicht zutrifft (eine Zusammenfassung dazu in ELLENBERG 1982).Wer mehrmals gese-
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hen hat, welch schwarzbraune Brühe bei einem starken Gewitter über die Felswände
herunterrinnt, der wundert sich eher darüber, daß dort oben überhaupt noch etwas
übrig bleibt. Es dürfte wohl so sein, daß sich die Standortsbedingungen bezüglich des
Humus- und Nährstoffvorrates der exponiertesten Lebensgemeinschaften in einem
dynamischen Gleichgewicht zwischen Verlust durch Auswaschung und Wiederaufbau
aus dem Bestandesabfall bzw. Wiederakkumulation durch äolischen Eintrag befinden.
Die meisten Firmetum-Bestände der exponiertesten Lagen auf den Dachsteinkalk-
Gipfeln der Gesäuseberge werden kaum eine Weiterentwicklung zu einer anderen
Gesellschaft erfahren. Etwas anders ist die Situation besser geschlossener Firmetum-
Rasen von weniger extremen Standorten. Dort zeigen einige Arten die zunehmende
Azidität auf den teilweise mächtigen Humuskörpern an. Diese einzelnen Säurezeiger,
wie Vaccinium vitis-idaea und V. gaultherioides, Loiseleurio procumbensAvenochloa versi-
color und Valeriana celtica, treten aber nirgends so stark hervor, daß man auf eine
Entwicklung in eine der von ihnen geprägten Gesellschaften schließen könnte. In diesen
zumeist tiefergründigen Rasen ist Festuca pumila oft stärker präsent. Sie charakterisiert
in meinem Aufnahme-Material eine durch mehrere Arten gut abgetrennte Ausbildung
oder Subassoziation. Die Art tritt auch in Hochlagen-Ausbildungen des Seslerio-
Semperviretum zuweilen stärker hervor und zeigt dort etwas gereiftere und leicht ver-
sauerte Böden an. Eine Entwicklung der geschlossenen Firmetum-Rasen zu einem
Festucetum pumilae scheint aber bei den beobachteten Beständen wenig wahrschein-
lich.

Der Gliederung anderer Autoren (in den Nordöstlichen Kalkalpen SCHIEFERMAIR
1959 und HÖPFLINGER 1957) in eine initiale Dryos-Subass. und andere, reifere
Subassoziationen kann in dieser Form nicht gefolgt werden. In der zumeist unteralpinen
oder gar pseudoalpinen Stufe der höchsten Lagen der östlichen der nordöstlichen
Kalkalpen ist Dryas anscheinend noch sehr konkurrenzkräftig und trotzt vor allem dem
Verdrängen durch Carex firma etwas länger als in höheren Lagen. In meinen 28
Aufnahmen sind nur 2, in welchen Dryas nicht notiert, und weitere 3, in denen sie nur mit
+ notiert ist. In einer dieser Aufnahmen nimmt Salix retusa die Rolle des Pionier-
Zwergstrauches ein, und die übrigen zeigen keine Übereinstimmung bzw.
Differenzierung gegen andere, die eine Abtrennung als Subass.typicum oder was auch
immer rechtfertigen würde. In derTabelle von HÖPFLINGER (I.e.) deuten sich mit
Gentiana nivalis und Minuartia sedoides zwei Trennarten der reiferen Firmetum-Rasen
(Dryas nur mit schwacher Deckung) an, die zwar auch in den Gesäuse-Aufnahmen in
den reiferen Rasen stärker auftreten, aber gemeinsam mit codominanter Dryas. In den
geschlossenen Carex f/rmo-Rasen bei PACHERNEGG (1972) ist Dryas ebenfalls stark
präsent. In den höheren Lagen desToten Gebirges, welche schon stärker oberalpinen bis
subnivalen Charakter tragen, fällt Dryas öfter aus oder wird als Pionier von Salix serpilli-
folia abgelöst (Aufnahmen von HÖRANDL, unveröff).

Festucetum pumilae - Grat-Schwingel-Rasen (Tab. 17)

Eine Aufnahme von einer Hangdelle des Zinödl-NW-Hanges in 1960 m Höhe ist zu die-
ser Gesellschaft zu stellen. Es handelt sich um einen sehr kleinflächigen Bestand (4 m2),
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welcher an seinen Rändern allmählich in ein Firmetum und in ein Semperviretum über-
geht. Der Standort mit etwas tiefergründigem, humosem Boden ist ziemlich windaus-
gesetzt. Die Dominanten Festuca pumila, Potentilla crantzii,Agrostis alpina sind sehr wind-
und kälteresistente Pflanzen. Auch Hedysarum hedysaroides hält sich gut an exponierten
Stellen. Die übrigen Arten weisen in die oben erwähnten Kontaktrasen. Festuca pumila
ist eine hochstete Art im Untersuchungsgebiet, aber nur selten dominant.

GAMS ( 1927) beschreibt das Festucetum pumilae aus dem Wallis als ökologisch gleich
dem Firmetum zwischen dem Seslerio-Semperviretum bzw. Festucetum violaceae und
dem Dryadetum stehend. In seinem Untersuchungsgebiet ersetzt das Festucetum
pumilae das Caricetum firmae, Caricetum mucronatae und Caricetum rupestris fast
vollständig. Interessant ist die Bemerkung, daß das Festucetum pumilae in den Ostalpen
sonst nur als unbedeutende Variante der „Firmeta" bzw. ,,Seslerio-Sempervireta"
erscheint. Die Aufnahme aus den Gesäusebergen hat mit jenen von GAMS (I.e.) neben
einer Reihe von Arten der Seslerion-Rasen die strukturierenden, dominanten Arten
gemeinsam. Dagegen stammen seine Aufnahmen von Kalk- und Dolomitschutthalden,
Dolomit-Abwitterungshalden.Moränenschutt, nur eine Aufnahme von einem geschlos-
senen Rasen.VIERHAPPER (1935) hält die Festuca pumila-GeseWschaft bis zu einem
gewissen Grad für das basiphile Gegenstück zur Festuca vono-Gesellschaft. Sie ist aber
nicht, wie diese, an Steilhänge gebunden, sondern besiedelt vor allem sanfter geneigte
Flächen gegen die Gipfel und Kanten. GAMS (1936) ist der Meinung, daß die meisten
„Elyneta" Komplexe sind.an denen auf basischen Standorten vor allem auch ,,Festuceta
pumilae" (ähnlich den vonVIERHAPPER (I.e.) aus dem Lungau beschriebenen) beteiligt
sind.THIMM( 1953) belegt die Gesellschaft aus dem Rofan und bemerkt dazu, daß diese
dort selten ist, Festuca pumila aber oft in verschiedene hochalpine Rasengesellschaften
geht. In den Aufnahmen fällt ein sehr hoher Anteil an Firmetum-Arten auf. FRIEDEL
(1956) ordnet das Festucetum pumilae zusammen mit dem Festucetum durae,
Potentilletum niveae und Caricetum rupestris dem Elynion zu. Die erstgenannte
Assoziation ist das dem Elynetum nächstverwandte Glied einer Agrostetum alpinae-
Reihe der Halb-Planggen (= steilere Flächen in ähnlichen Höhen und über ähnlich rei-
fen Böden wie die Pleißen = die wenig geneigten Grasflächen). Das Agrostetum alpinae
hat zum Curvuletum stärkere Beziehungen./Agrost/s o/p/notritt aber auch im Festucetum
pumilae stark hervor Aufgrund der im Gelände starken Durchdringung des Agrostetum
und des Festucetum können sie bei dem vorgegebenen Maßstab in FRIEDELs Karte
( 1:5000) nicht getrennt dargestellt werden. In den Aufnahmen von ALBRECHT ( 1969)
ist Festuca pumila im Elynetum hochstet und bisweilen codominant. Die Art ist überdies
im Firmetum und im Seslerio-Semperviretum saussurietosum alpinae von hoher
Stetigkeiten letzterem teilweise subdominant. PACHERNEGG (1972) beschreibt einen
„GeschlossenenAgrost/s alpina -Rasen", in welchem weiters Festuca pumila, Carex firma,
und C. sempervirens dominieren. Die einzelnen Aufnahmen werden als heterogene
Rasen, Gipfelrasen oder Übergangsgesellschaften bezeichnet. SMETTAN (1981)
berichtet von der Gesellschaft aus dem Kaisergebirge und schreibt dazu, daß die hete-
rogene Gesellschaft vor allem der Horstseggen-Halde und dem Polsterseggen-Rasen
nahesteht, sich aber aufgrund der Ausgesetztheit des Standortes weder zum einen noch
zum anderen weiterentwickeln kann. In seinerTabelle sind einige Aufnahmen mit stär-
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kerer (Co)-Dominanz von Carex sempervirens und Dryas octopetala. KARRER ( 1980)
präsentiert eineTabelle der Windeckengesellschaften und Rasen über kalkreichem
Gestein, worin Festuca pumila im Elynetum und im Seslerio-Semperviretum hochstet
und meist codominant ist. Beim Seslerio-Semperviretum handelt es sich dort um eine
Hochlagen-Ausbildung, in welcher Carex sempervirens meist fehlt. Neben Festuca
pumila und Helianthemum alpestre belegen auch Hedysarum hedysaroides und zumTeil
Agrostis alpina von der Gruppe der basiphileren Arten die ziemliche Windausgesetztheit
der Standorte. ISDA ( 1985) erwähnt in ihrer Arbeit über die Festuca norico-Rasen F.
pumila nur in den Kontaktgesellschaften, so im F. pseudodura-Rasen der Glockner-
Gruppe (Ausb. b2) mit einer Reihe von Seslerion-Arten (könnte gemäß der Autorin
auch eine Ausbildung des Seslerio-Semperviretum sein). In den östlichsten Teilen der
Nordöstlichen Kalkalpen, besonders auf dem Schneeberg treten dichtrasige, nieder-
wüchsige, oft von Weidepflanzen durchdrungene Bestände auf, in denen Festuca pumila
und Agrostis alpina dominieren (EPPINK 1981 .GREIMLER& DIRNBÖCK 1996)

Caricetum mucronatae - Fels-Schuttrasen der Stachelspitzigen Segge (Tab. 20)

Aufnahmen hiezu stammen von Höhenlagen zwischen 1580 und 1820 m. Es handelt sich
um eine Felsrasengesellschaft ziemlich trockenen etwas windausgesetzter und schneeär-
merer; strahlungsreicher Lagen in S- oder zumindest partieller S-Exposition, die ökolo-
gisch und floristisch zwischen den Felsspaltengesellschaften des Potentillion caulescentis
und den Rasengesellschaften des Seslerion variae steht. Die Standorte sind sehr flach-
gründige Hänge mit häufig anstehendem Gestein oder steile Felshänge, die nur eine spär-
liche und fleckenhafte Vegetation tragen. Die dominante Carex mucronata ist keine exklu-
sive Felsspalten-Art. Die von ihr aufgebauten Felsrasen haben kaum den Charakter einer
Spaltenflur Die Pflanzen wurzeln überwiegend in dem grusig-erdigen Material zwischen
dem festen Gestein oder in den dünnen Humusdecken über dem Fels. Carex mucronata
steigt tief herab und wurde unter anderem auch in ca. 800 m hoch gelegenen SSW-expo-
nierten Dolomit-Ruhschuttfluren mit Rasenfragmenten festgestellt.

Je nach der Geschlossenheit der Bestände treten einmal die Beziehungen zum
Potentillion caulescentis, ein andermal die zum Seslerion stärker hervor. Beim
Aufnahmematerial aus den Gesäusebergen überwiegen jedoch die Seslerietea-
Charakterarten; wobei die Seslerio-Semperviretum-Arten etwas häufiger und domi-
nanter auftreten als die Firmetum-Arten. Der hohe Zwergstrauchanteil ist darauf zurück-
zuführen, daß sämtliche Aufnahmen aus der subalpinen Höhenstufe stammen. Dort
besteht Kontakt zu den trocken-wärmeren Ausbildungen der Latschen-Gebüsche.

WENNINGER ( 1951 ) beschreibt eine Carex mucronata-Potentilla c/us/ono-Aggregation
aus der Potentilla dusiana-Carex f/rmo-Reihe. In diesen Aufnahmen aus der oberen sub-
alpinen (z.T noch alpinen) Stufe dominiert Carex mucronata; Carex firma tritt zurück.
HOLZNER & HÜBL ( 1977) stellen als erste die Selbständigkeit dieser Felsrasen inner-
halb der herkömmlichen Syntaxonomie fest und betonen die Mittelstellung zwischen
Potentilletum clusianae und Seslerio-Semperviretum. Aus dem Kaisergebirge veröf-
fentlicht SMETTAN ( 1981 ) erstmals eineTabelle dieser Gesellschaft. Er stellt sie zwar
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zum Potentillion caulescentis, weist aber ebenfalls auf die Mittelstellung zwischen
Asplenietea und Seslerietea hin.Viele Autoren stellen die Carex mucronata-Fluren als
Subassoziation oderVariante zum Caricetum firmae (BRAUN-BLANQUET 1926,
SCHIEFERMAIR I959.WENDELBERGER 1971, URBAN I99I.RUTTNER 1994,
EGGENSBERGER 1994). Letzterer bezeichnet das Caricetum firmae caricetosum
mucronatae als im Grenzbereich zu einer eigenen Gesellschaft stehend.

WENDELBERGER ( 1962) gliedert sowohl von der Potentino caulescens-Hierocium
hum/7/s-Assoziation als auch vom Caricetum firmae eine Subass.von Corex mucronata ab
und bemerkt (S 146): „Angesichts der starken Eigenständigkeit der vorliegenden
Subass. von Carex mucronata (der Potentilla caulescens-Hieracium humilis-Ass.) könnte
man trotz der unterschiedlichen Höhenlage der beiden Gesellschaften fast an eine eige-
ne Ass. eines gemeinsamen Caricetum mucronatae denken - wozu aber das vorliegen-
de Aufnahmematerial keineswegs berechtigt".Auch LIPPERT ( 1966) führt eine Subass.
caricetosum mucronatae unter dem Caricetum firmae in einer Hochlagen- und einer
Tieflagenausbildung an.

1 0.6.1.2. Seslerion coeruleae -
Verband der kalkalpinen Fels- und Schuttrasen

Seslerio-Caricetum sempervirentis (Seslerio-Semperviretum) - Blaugras-Horst-
seggen-Halde (Tab. 18.2,19)

Die Assoziation ist im Gebiet durch Aufnahmen von 1650-2150 m belegt. Sie bedarf
höheren Schneeschutzes als das Firmetum, aber auch einer ausreichend langen Aperzeit
für einen erfolgreichen Lebenszyklus der artenreichen, bunten Pflanzengarnitur. Sie
bevorzugt Süd- oder zumindest partielle Südexposition; in anderen Expositionen ist sie
manchmal bei geringerer Neigung anzutreffen. Die Böden sind in höheren oder weniger
geneigten Lagen ofttiefergründige und etwas versauerte Pechrendsinen;in den steileren
Südlagen zumeist in der Gründigkeit stark wechselnde Rendsinen über Kalk und Dolomit.
In den Nordöstlichen Kalkalpen drängt sich eine Abgrenzung der Blaugras-Horstseggen-
Rasen gegen die von Helictotrichon parlatore! geprägten Fluren auf. Diese Staudenhafer-
Fluren fallen durch einethermophilere Artengarnitur und stärkere Beziehungen zum
obermontanen und subalpinen Wald und Krummholzgebüsch auf.AlsTrennarten gegen
diese Helictotrichon-Fluren können insbesondere Selaginella selaginoides, Pedicularis verti-
cillata, Festuca versicolorsubsp.brachystachys (sieheTab. 18,19) angeführt werden.

Das Seslerio-Semperviretum der Gesäuseberge liegt in zwei Ausbildungen vonAusb.a)
ist vom Helictotricho-Semperviretum außer durch die oben angeführten Assoziations-
Trennarten vor allem durch das Fehlen thermisch etwas anspruchsvollerer Arten
getrennt. Mit der Staudenhafer-Horstseggen-Flur hat sie aber noch die Arten basischer
Rohböden wie Achillea davenae und S/7ene alpesths gemeinsam. Die Ausbildung steht
zwischen der Staudenhafer-Horstseggen-Flur und einer floristisch sehr verschiedenen
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der höchsten Lagen. Sie besiedelt auch steilere Hänge als die letztere, wodurch die
Bestände, die hier einer stärkeren Relief-Dynamik unterliegen, etwas offener sind. Ausb.
b) faßt die Aufnahmen der höchsten Lagen zusammen. Sie ist durch eine Reihe von
Arten, welche im Firmetum ihren Schwerpunkt haben (Silène acaulis, Dryas octopetala,
Primula dusiana), sowie durch Zwergsträucher und Säurezeiger gekennzeichnet. Die
Bestände sind zwar durch die Horstbildner Corex sempervirens und Sesleria varia eben-
falls treppenartig strukturiert, aber insgesamt gut geschlossen über etwa 10-15 cm
mächtigem Ah-Horizont einer alpinen Pechrendsina. Diese Ausbildung läßt sich
nochmals unterteilen: Die ersten drei Aufnahmen stammen von etwas windgeschütz-
ten, frischen, basenreicheren Standorten, was durch die Arten Trollius europaeus,
Leontodon hispidus, Cerastium arvense belegt wird. Aufn. 198 vermittelt zwischen dieser
und der nächsten Gruppe stärker windausgesetzter und etwas stärker versauerter
Standorte. Festuca pumila, Gentiana pumila, Ranunculus alpesths.Minuartia sedoides und
Helianthemum alpestre weisen auf das benachbarte Firmetum. Loiseleuria procumbens,
Avenochloa versicolor, Leontodon helveticus, Euphrasia minima und Valeriana celtica bele-
gen die Beziehungen zu den Sauerrasen der Caricetalia curvulae.

Das Seslerio-Semperviretum gehört zu den am weitesten verbreiteten und am besten
erforschten Pflanzengesellschaften der Alpen. BRAUN-BLANQUET ( 1926) beschreibt
die Assoziation aus dem Schweizer Nationalpark. In dieser Arbeit ist auch eine ausführli-
che Bestandes-, Lebens-, und Entwicklungsbeschreibung nachzulesen. Festuca pumila-ré\-
che Rasen stehen als Subassoziation bei dieser Gesellschaft. HÖPFLINGER (1957)
berichtet aus dem Grimminggebietvon der Assoziation. Diese ist aber dort aufgrund des
Reliefs der Südhänge (über dem Wald erhebt sich fast unmittelbar der steile Fels) nicht
optimal ausgebildet. PACHERNEGG ( 1972) belegt vom Hochschwab einen geschlosse-
nen Sesleria-Rasen mehr oderminder ebenerLagen überPechrendsina.welcherflecken-
und streifenartig mit dem Firmetum verzahnt ist. Auffällig daran ist die hohe Dominanz
von Sesleria (meist 4 und 5); Corex sempervirens hingegen tritt stark zurück (+, I ). Dieser
Rasentyp hat vor allem über die Arten der Silène ocoufe-Gruppe große Ähnlichkeit mit
der Hochlagen-Ausbildung der Gesäuseberge.Weitere Befunde und meist auchTabellen
zum Seslerio-Semperviretum aus den Nördlichen Kalkalpen finden sich unter anderen
bei ZÖTTL ( 1951 ),THIMM ( 1953), PIGNATTI-WIKUS ( 1959),SCHIEFERMAIR ( 1959),
WENDELBERGER ( 1962, 1971 ), LIPPERT ( 1966), HOLZNER & HÜBL ( 1977),THIELE
(I978),SMETTAN(I98I),WEBER(I98I),HERTER(I99O),URBAN(I99I),RUTTNER
( 1994), EGGENSBERGER ( 1994), GREIMLER & DIRNBÖCK ( 1996), DIRNBÖCK &
GREIMLER ( 1997). Eine gewisse Eigenständigkeit besitzen die Blaugras-Horstseggen-
Halden der östlichen Südalpen, weshalb nach FEOLICHIAPELLA & POLDINI ( 1993) die
Aufnahmen von AICHINGER (1933), WIKUS (I960), HADERLAPP (1982) zum
Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis zu stellen sind.

Helictotrichon parlatorei-Carex semperw'rens-Gesellschaft (Helictotricho-Semper-

viretum.Tab. 18.1,19)

Diese Gesellschaft besiedelt in den Gesäusebergen überwiegend Südhänge in Höhen
zwischen 1270 und I860 m mit einer reichlichen, schützenden Schneedecke und
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genießt nach dem Ausapern hohe Einstrahlung und Wärme. Sie hat Kontakt zum subal-
pinen Latschen-Gebüsch, dem hochmontan-subalpinen Lärchen-Fichten-Wald und
dem obermontanen Buchen-Tannen-Fichten-Wald. Aus diesen Kontaktgesellschaften
dringen Stauden (Mercurialis perennis, Helleborus niger, Silène vulgaris subsp. vulgaris) und
Zwergsträucher (Erica herbacea, Polygala chamaebuxus) ein. Die Böden sind flachgrün-
dige Rohboden-Rendzina-Mosaike über Dachstein-Kalk und -Dolomit oder etwas tie-
fergründig, bindig über anderem Material (Hallstätterkalk und Wettersteinkalk im
Gebiet der Gesäuseberge). Helictotrichon parlatorei dominiert zumeist gemeinsam mit
Carex sempervirens. Sesleha varia tritt in den Rohboden-Beständen zuweilen als
Codominante auf, fällt aber über bindigerem Substrat oft völlig aus. Die Gesellschaft
unterscheidet sich vor allem durch Hippocrepis comosa, Senecio abrotanifolius,
Calamagrostis varia von den verwandtschaftlich und oft auch räumlich nächsten
Assoziationen des Seslerio-Semperviretums und Caricetums ferruginei. Die Stau-
denhafer-Horstseggenflur hat mit den beiden zuletzt genannten einen kräftigen Kern
von Arten (sieheTab. 19) gemeinsam. Darüberhinaus sind aberzwei große Gruppen von
Arten vorhanden, die sie gemeinsam mit dem Semperviretum vom Ferruginetum und
umgekehrt gemeinsam mit dem Ferruginetum vom Semperviretum trennen. Alle diese
gedeihen oft in den treppenabsatzartigen grusig-erdigen Flächen zwischen den
Horstwulsten von Helictotrichon und Carex sempervirens. Es sind dies im ersten Fall vor
allem Arten offenen sonniger Rasen wie Acinos alpinus,Achillea clavenae, Dianthus alpinus
sowie schwerpunktmäßig auch Helianthemum grandiflorum und Sesleria varia. Im zwei-
ten Fall sind es Carex ferruginea selbst und andere Arten der frischeren, subalpinen
Standorte (Chaerophyllum villarsii, Silène vulgaris) sowie einige Waldstauden (Mercurialis
perennis, Helleborus niger) und jene heliophilen Arten ± xerothermer Standorte, die
nicht in die alpine Stufe aufsteigen wie Buphthalmum salicifolium und Carlina acaulis.

Die Gesäuse-Aufnahmen gliedern sich in zwei Ausbildungen: a) Eine Ausbildung mit
Festuca norica, einer Reihe von Waldstauden und Arten der montan-subalpinen
Fettwiesen und Weiden entbehrt vieler in Ausbildung b) vorhandener Arten, insbeson-
dere der Schutt- und Rohbodenarten. Sie hat über einige Hochgras- und
Hochstaudenarten starke Beziehungen zum Caricion ferrugineae. Diese Serie von
Aufnahmen stammt von den Hängen des Gamssteins und Kainzenriegels, welche süd-
lich den Ödstein-Wandaufbauten vorgelagert sind. Auf den warmen, strahlungsreichen
Hängen mit dicht geschlossenen Hochgrasbeständen (mit Arten der Caricion ferrugi-
neae-Rasen wie Phleum hirsutumjrollius europaeus, Chaerophyllum villarsii) sind die
Böden etwas tiefergründig, lehmig und besser durchfeuchtet als in Ausbildung b). Dieser
Umstand rührt von dem an silikatischem Material reicheren Verwitterungsprodukt der
hieranstehenden Hallstätter- und Wettersteinkalke herb) Die meisten Aufnahmen
stammen von etwas offenen, oft von Schutt überrollten Dachsteinkalk- bzw. dolomit-
oder Ramsaudolomit-Steilhängen. Einige davon sind von gefestigten Schutthängen, auf
welchen Helictotrichon mit seinen kräftigen Horsten die ziemlich lückigen Rasen-
bestände zusammen mit Carex sempervirens aufbaut. Achillea clavenae, Senecio abrotani-
folius, Silène alpesths sind dieser Ausbildung mit der nach oben anschließenden relativ
thermophileren Ausbildung des Seslerio-Semperviretums gemeinsam. Ranunculus
hybridus, Hippocrepis comosa bevorzugen ebenfalls diese offeneren Standorte. Schutt-
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und Rohbodenarten wie Cerastium carinthiacum, Minuartia austriaca, Linaria alpina,
Valeriana saxatilis siedeln zusammen mit Hochstauden zwischen den Horsten.

Die Helictotrichon parlatorei-Carex semperv/rens-Bestände heben sich im tabellarischen
Vergleich so deutlich von dem in höheren und kühleren Positionen befindlichen
Seslerio-Semperviretum ab, daß sie hiervon diesem getrennt besprochen werden. In
den Nordöstlichen Kalkalpen vermitteln sie in vertikaler Hinsicht zwischen dem
Seslerio-Semperviretum der Hochlagen und den Calamagrostis- sowie staudenreichen
Fluren der untersten Lawinengassen sowie der Lichtungen in den Kalkfichtenwäldern. In
horizontaler Hinsicht vermitteln die Helictotrichon parlatorei-Carex sempervirens-
Bestände oft zwischen den offenen Fels- bzw. Schuttrasen (in welchen Helictotrichon
selbst als Festiger auftritt) und den Rostseggen- bzw. Hochstaudenfluren der frischeren
Standorte. Diese Gesellschaft steht bei GRABHERR & al. ( 1993:416 ff) wegen des nach
wie vor fehlenden Vergleichs von Aufnahmen aus dem gesamten Areal der Sippe nicht
im Assoziationsrang. Im geschlossenen Arealteil des Staudenhafers in den
Nordöstlichen Kalkalpen vertritt sie offensichtlich in der obermontanen bis subalpinen
Höhenstufe die entsprechendenTieflagenausbildungen des Seslerio-Semperviretums
von anderen Alpenteilen, wie es z. B.WEBER (1981) von den Südhängen der Mieminger
Kette inTirol belegt. Dort treten neben Erica herbacea, Calamagrostis varia auch ziemlich
thermophile Arten wie Carex humilis, Globularia cordifolia, Prunella grandiflora in den
Horstseggen-Rasen auf. Helictotrichon parlatore'! wird von WEBER (I. c.) in zwei
Aufnahmen mittlerer Lagen ( 1700, 1930 m) unter den weiteren Arten schwacher
Deckung angeführt. Diese beiden Aufnahmen heben sich durch Carex ferruginea,
Gymnadenia conopsea, Rhododendron hirsutum, Oxytropis campestris, Gentianella aliata,
Koeleria pyramidata von den anderen ab. Es handelt sich anscheinend um teilweise fri-
schere Standorte, aufweiche sich der Staudenhafer in diesem Gebiet zurückzieht.

Eine gewisse Eigenständigkeit der He/ictotrichon-Fluren in den Nordöstlichen Kalkalpen
wurde schon von mehreren Autoren vermutet: HÖPFLINGER ( 1957) erwähnt eine
Assoziation mit Helictotrichon parlatore'!. Seine beiden Aufnahmen hiezu hält er jedoch
zurück, da „diese für eine tabellarische Auswertung nicht ausreichen". SCHIEFERMAIR
(1959) stellt eine Subass. helictotrichetosum parlatorei zum Seslerio-Semperviretum,
von dessen typischer Ausprägung sich ihre beiden Aufnahmen nur durch die Präsenz
und hohe Dominanz (3,4) von Helictotrichon, sowie das Fehlen einiger Hochlagen-Arten
abheben. Der Standort der Subassoziation wird als besonders windgeschützt und
etwas feuchter beschrieben. ZUKRIGL & al. (1963) berichten aus dem Urwald
Rothwald von einer über den wärmeliebenden Gesellschaften der Urwaldlahn
anschließenden Helictotrichon parlatorei-Carex sempervirens-F\ur der Hochlagen. Diese
stellt vermutlich ein Verwüstungsstadium des Hochlagen-Buchen-Tannen-Fichten-
Waldes auf frischerTerra fusca und Humusböden oder des Fichtenwaldes auf felsigen
Kalkrücken mit frischen Humusböden an der Waldgrenze dar. MORTON (1965)
beschreibt eine Helictotrichon parlatorei-GeseWschaft auf dem Schafberg und dem
Katergebirge bei Bad Ischi. In seinen, offensichtlich gekürzten Tabellen fällt der enorm
hohe Deckungsgrad von Helictotrichon (zumeist 5) auf. HOLZNER & HÜBL ( 1977)
bewerten die He/zctotr/chon-reichen Bestände als geographische Rasse des Seslerio-
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Semperviretums.da Helictothchon ,,auch in typischen Oberhang-Beständen immer mit
hoher Deckung auftritt". Das steht im Widerspruch zu den eigenen, weiteren
Erfahrungen aus den Ennstaler Alpen (GREIMLER 1992, 1993) und neueren
Untersuchungen aus anderen, höher aufragenden Gebirgsmassiven der Nordöstlichen
Kalkalpen: Schneeberg und Rax (GREIMLER & DIRNBÖCK 1996, DIRNBÖCK &
GREIMLER, 1997) sowie laufenden Untersuchungen im Hochschwabmassiv. Nur in den
wenig die Waldgrenze überragenden Gipfeln der Randalpen des westlichen
Niederösterreich (Gipfelhöhen 1761 -1893 m) treffen die Aussagen von HOLZNER &
HÜBL (I. c.) zu. Auf dem Schneeberg stellt auch EPPINK ( 1981 ) zwei Ausbildungen des
Seslerio-Semperviretums fest, welche z.T. auch räumlich nebeneinander vorkommen.
Die Helictothchon parlatorei-reìche Ausbildung auf frischem, lockerem, tieferem Boden,
der gegebenenfalls von größeren Kalkblöcken durchsetzt sein kann, ist reich an
Frischezeigem und Hochstauden.WENDELBERGER ( 1971 ) führt Helictothchon parla-
tore! als Charakterart des Seslerio-Semperviretums auf der Rax an, ohne Hinweis auf
irgendwelche von dieser Art geprägten Ausbildungen.

Aus den Karawanken beschreibt AICHINGER ( 1933) eine Festuca pungens-Avenastrum
Parlatorii-Assoziation, die sich ökologisch durch höheren Wärmebedarf, höhere
Schneebedeckung, geringere Windexponiertheit, weniger offene, oft feinerde-reichere
Böden sowie floristisch durch die beiden namengebenden Arten und durch eine Reihe
weiterer,, Charakterarten" vom,, Seslerio-Semperviretum" unterscheidet. Bemerkens-
wert ist die hohe Dominanz von Festuca „pungens" (= F.calva!) sowie die hohe Stetigkeit
und teilweise Dominanz von Sesleha varia und Carex sempervirens. Dem steht eine sehr
geringe Stetigkeit von Helictothchon parlatorei gegenüber! Auch in den Aufnahmen von
FRANZ ( 1980) zum Festucetum calvae ist Helictothchon parlatorei nur schwach präsent.
Die Gesellschaft wird schließlich von FEOLI CHIAPELLA & POLDINI (1993) als
Avenastro parlatorei-Festucetum calvae ebenfalls zum südostalpischen Verband
Caricion austroalpinae gestellt.

Athamanto-Festucetum pallidulae- Bleich-Buntschwingel-Felsrasen (Tab.2l)

Die Aufnahmen zu dieser Felsrasengesellschaft stammen alle vom Fuß des
Himbeersteins (Gesäuse-Eingang) von 620 bis 630 m Höhe und überwiegend nach
Süden gerichteter Exposition. Auf den 30-60° geneigten Felshängen sind diese offenen
Rasenfluren oft starker Erwärmung und Austrocknung ausgesetzt. Bestandesaufbauend
und dominant ist Festuca versicolor subsp. pallidula. Arten des Seslerion albicantis (=
Seslerion variae) des Potentillion caulescentis.derThlaspietea rotundifolii.der Festuco-
Brometea und anderer Syntaxa haben Anteil an den ziemlich artenreichen Beständen.
Die Arten des Seslerion albicantis überwiegen, weshalb die Gesellschaft bei diesem
Verband steht. Sie stellt dessen Grenzgesellschaft gegen das Diantho lumnitzeri-
Seslerion albicantis (= Seslerio-Festucion glaucae) dar Von dieser Seite her schließt als
nächstes Glied einer Coenocline offener;xero-heliophiler Fels-Rasenfluren dasTeucrio-
Seselietum der unteren montanen Lagen an, welches zum Seselietum austriaci der
untermontanen bis submontanen Stufe vermittelt. Nach oben schließt das subalpine bis
alpine Caricetum mucronatae an.
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Eine ausführlichere Beschreibung und Diskussion der Synökologie, Synmorphologie
und dersyntaxonomischen Stellung des Athamanto-Festucetum pallidulae findet sich in
GREIMLER & MUCINA ( 1992). In dem von NIKLFELD ( 1979) beschriebenenTeucrio-
Seselietum treten die Arten der Sesleretea albicantis im Vergleich zum Athamanto-
Festucetum stärker zurück. Die Arten der Festuco-Brometea haben dagegen einen
höheren Anteil imTeucrio-Seselietum.

1 0.6.1.3. Caricion ferrugineae -
Verband der Rostseggen-Rasen

und kalkalpinen Schwingel-Wiesen

Caricetum ferrugineae - Rostseggen-Halde (Tab. 23)

Die Gesellschaft ist durch Aufnahmen von 1420-1 800 m belegt. Die ungetreppte
Hochgrasflur bedarf höheren Schneeschutzes. Sie besiedelt steile Lawinarrinnen mit
zwarflachgründigen aber gut durchfeuchteten Humuskarbonatböden, steile Hänge
über etwas lehmiger verwitterndem Ausgangsmaterial (Hallstätter Kalk) sowie länger
schneebedeckte und wenig geneigte gehölzfreie Zonen zwischen den Latschen. Sie ist
im Gebiet nicht optimal ausgeprägt, da die vorzugsweise besetzten, steilen Nordlagen
zumeist aus Reliefgründen unbesiedelbarsind.

Drei Ausbildungen lassen sich unterscheiden: a) Aufnahme 339 fällt durch ihren
Reichtum an Hochstauden und Zwergsträuchem auf; sie entstammt einer wenig
geneigten Hochgras-Stauden-Zwergstrauch-Lücke in einem tiefsubalpinen Latschen-
Bestand über Ramsaudolomit, b) Die nächsten drei Aufnahmen enthalten neben eini-
gen Hochstauden und Waldstauden die meisten Assoziations- bzw. Verbands-
charakterarten der Rostseggen-Rasen. Sie stammen von Ramsaudolomithängen bzw.
einem Steilrasen über Hallstätterkalk. c) Die letzten vier Aufnahmen entbehren einer
Reihe von Assoziations- und Verbandscharakterarten. Die Arten Homogyne discolor,
Alchemilla anisiaca, Luzula glabrata weisen auf eine stärkere Durchfeuchtung und länge-
re Schneebedeckung hin. Drei Aufnahmen stammen von Dachsteinkalk-Lawinaren
oder Steilhängen. Über diesem harten Gestein kommt es bei stärkerer Neigung nur zu
einer sehr flachgründigen Bodenbildung. Aufnahme 163 ist ein Steilrasen über
Hallstätterkalk, der im Bereich der Rinderweide liegt.

LÜDI (1921) beschreibt das Caricetum ferrugineae aus dem schweizerischen
Lauterbrunnental als eine Gesellschaft frischen wasserzügiger Kalkböden. Gemeinsam
mit Festuca pulchello, F. rubra var. commutata, F. violacea var. nigricans baut die Rost-Segge

die Bestände auf. Erst in höheren Lagen über 2400 übernimmt dort F. violacea var. nigri-
cans die Dominanz in einem als Festucetum nigricantis benannten,,Nebentypus". LÜDI
(I. c.) weist schließlich noch auf Bestände mit vorherrschender Calamagrostis varia in
2450 m Höhe (!) auf nassen, tonigen und etwas rutschigen Kalkböden hin. HERTER
(1990) unterscheidet in den Allgäuer Alpen eine reine, charakterartenreiche
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Ausbildung über tonreichen, tiefgründig verwitternden Allgäu-Schichten von einer
Crépis ourea-Ausbildung mit einigen Poion alpinae-Arten über Hauptdolomit, sowie
eine Daphne str/oto-Ausbildung mit Beziehungen zum Seslerio-Semperviretum. Aus
dem Rofan-Gebirge legtTHIMM (1953) umfangreiches Aufnahmematerial vor und
weist daraufhin, daß die Charakterarten fehlen. Die Gesellschaft siedelt vor allem in
Ostlagen und strebt über Lias- und Mergelkalken einer Ligusticum mutellina-Geranium
sylvaticum-Fazies desTrisetetum flavescentis zu. SMETTAN (1981) belegt ein Caricetum
ferruginei aus dem Kaisergebirge mit initialen Ausbildungen, die reich an Schuttarten
sind, sowie reifere Stadien mit hohem Ligusticum mutellina-AnteW und Alchemilla monti-
co/a-reiche Ausbildungen über mäßig nährstoffreichem, kalkarmem, sauerhumosem
Lehm. Er vermerkt, daß die Gesellschaft arm an Kenn- und Trennarten nach OBER-
DORFER (1978) ist. Auch LIPPERT (1966) legt aus den Berchtesgadener Alpen
umfangreiches und detailliert gegliedertes Aufnahmematerial vor. Die Ausbildungen
zeigen aber kaum Ähnlichkeiten zu denen der Gesäuseberge.

Vom Dachsteingebiet beschreibt WENDELBERGER (1962) einen Rostseggenrasen,
der anscheinend stark von Zwergsträuchern durchsetzt ist, wie seine Eingliederung in
eine Juniperus sibirica-Subassoziation des Euphrasio-Alchemilletum anisiacae vermuten
läßt (keine Tabelle!). ROITHINGER (1996) gliedert das Caricetum ferrugineae
des Dachsteins in drei Subassoziationen, die im wesentlichen eine Cline von
zwergstrauchreichen Beständen grobblockiger Standorte hin zu Beständen mit
Weidezeigern über reiferen Böden mäßig geneigter Hänge und Moränenrücken bele-
gen. Im Grimming-Gebiet findet HOPFLINGER ( 1957) das Caricetum ferruginei nur
fragmentarisch vor. Östlich der Ennstaler Alpen belegt SCHIEFERMAIR ( 1959) die
Gesellschaft mit einer den Gesäusebergen sehr ähnlichen Artenzusammensetzung.
HOLZNER & HÜBL ( 1977) nennen neben Carex ferruginea als weitere Charakterarten
Leucanthemum atratum undThlaspi alpinum. Desweiteren weisen sie auf Beziehungen zu
den ,,Hochstauden" und Schneetälchen hin und darauf, daß eine Reihe von Arten mit
Schwerpunkt in den ,,Sempervireten" sich in tieferen Lagen (Nordhängen) auch in den
„Ferrugineten" behaupten kann. Auf der Rax (WENDELBERGER 1971) hat die
Gesellschaft stärkere Beziehungen zu Schuttfluren und Schneeböden. Sie ist dort nach
eigenen Beobachtungen (DIRNBÖCK& GREIMLER, 1997) in den höheren Lagen nir-
gends großflächig vorhanden und bildet häufig ein Mosaik mit den Weiden. Eine tabella-
rische Übersicht über die Gliederung der Rostseggen-Rasen in den Ostalpen und eine
ausführliche Dikussion dazu ist in EGGENSBERGER ( 1994) enthalten.

Alchemilla an/s/aca-Gesellschaft - Ennstaler Frauenmantel-Flur (Tab. 24)

Zwei Aufnahmen vom Südhang der Riffel, 2040 m, repräsentieren einen Schneetälchen-
Vegetationstyp, welcher floristisch weder zu den Arabidetalia caeruleae noch zu den
Salicetea herbaceae paßt. Durch den breiten, vom Seslerio-Semperviretum bedeckten
Hang ziehen in vertikaler Linie einige wenig eingesenkte, ca. I m breite Rinnen, welche
erst einige Wochen nach dem Horstseggen-Rasen ausapem. Diese frischen bis feuch-
ten, feinerdereichen, humosen Standorte sind bisweilen zu ca. 100 % von Alchemilla ani-
siaca bedeckt, welche unter der sehr lichtdurchlässigen, dünnen Schnee- oder Eisdecke
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des Frühsommers kräftig austreibt und diese schließlich durchbricht. Floristisch (mit
Corex ferruginea, Trollius europaeus, Viola biflora, Heradeum austriacum, Senedo rivularis,

Crépis aurea) und ökologisch handelt es sich um ein Gegenstück frischer Standorte zum
Seslerion.also eine Gesellschaft des Caricion ferrugineae.

Das von PIGNATTI-WIKUS (I960) und später von WENDELBERGER (1962) vom
Dachstein beschriebene Euphrasio-Alchemilletum anisiacae weist stark zum Poion
alpinae und wird dort besprochen.

Achillea c/us/ano-Gesellschaft - Ostalpen-Schafgarben-Flur (Tab. 25)

Zwei weitere Aufnahmen mit dominierender Achillea dusiana sind aufgrund der
Gesamtartengarnitur ebenfalls ins Caricion ferrugineae zu stellen. Beiden gemeinsam
sind insbesondere Carex ferruginea, Senecio rivularis, Viola bifìora, Campanula pulla,
Soldanella alpina, zudem enthält jede Aufnahme einige Hochstauden. Die Aufnahmen
stammen von frischen bis feucht-humosen,feinerdigen, skeletthältigen.seichtgründigen
und lange schneebedeckten Standorten. Aufn. 229 wurde in einer tief eingeschnittenen
Lawinarrinne in 1740 m Höhe angefertigt. Sie zeigt mit den Arten Gentiana bavarica,
Salix retusa.Hutchinsia alpina starke Beziehungen zu den Schneebodenfluren. Aufn. 427
entstammt einem stärker geneigten Rasen am Fuß eines Felsaufbaus in 1820 m Höhe.
Festuca pulchella, Trollius europaeus, Heradeum austriacum unterstreichen hier den
Caricion ferrugineae-Charakter etwas stärker, wenngleich etwa Potentilla brauneana
und andere wiederum zu den Schneeböden weisen.Weiters sind mit ortica dioica und
Chenopodium bonus-henricus Eutrophierungszeiger vorhanden (Gamsläger!).

Diese Gesellschaft enthält neben Achillea dusiana und Campanula pulla auch andere
Arten des Campanulo pullae-Achilleetum clusianae.Von dieser Assoziation unterschei-
det sie sich vor allem durch die zusätzlichen Caricion ferrugineae-Arten,Weidepflanzen
und Hochstauden. Vermutlich wird man sie als Tieflagenausbildung doch dem
Campanulo pullae-Achilleetum clusianae angliedern können.Weitere Nachweise ähnli-
cher Ausbildungen würden eine Bewertung erleichtern. Bei WENDELBERGER ( 1971 )
finden sich aber keine Hinweise. Auch aus dem eigenen Aufnahmematerial von der Rax
(DIRNBÖCK& GREIMLER, 1997) lassen sich keine derartigen Aubildungen erkennen.
Auf dem Schneeberg (GREIMLER & DIRNBÖCK 1996) deuten sich ähnliche
Ausbildungen nur schwach an.

1 0.6.1.4. Calamagrostion variae -
Verband der Buntreitgras-Fluren

Origano-Calamagrostietum variae (Calamagrostietum variae) - Buntreitgras-Flur

(Tab. 26)

Zwei Aufnahmen von I 380 und 1420 m Höhe sind am ehesten als hochstaudenreiche
Ausbildungen dieser Gesellschaft zu deuten. Beide stammen von gefestigten
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Grobschuttzonen aus NNO- bzw. NNW-Exposition und stehen in unmittelbarem
Kontakt zum hochstaudenreichen Lärchen-Fichten-Wald der hochmontanen Stufe. In
beiden Aufnahmen sind neben der codominanten Adenostyles glabra eine Reihe
weiterer Hochstauden vorhanden. Saxifraga rotundifolia, Senecio fuchsiijhalictrum aqui-
legifolium weisen zu den subalpinen Hochstaudenfluren;Cirsium ehsithales.Phyteuma spi-
catum, Knautia dipsacifolia weisen zu staudenreichen Waldlichtungen tieferer Lagen;
Helleborus n/gerund Cardamine trifolia schließlich in den Waldunterwuchs. Diese,zusam-
men mit Arten der subalpinen bis alpinen Rasen wie Galium anisophyllum, Betonica
alopecuros, Leucanthemum atratum, Scabiosa lucida sowie Carex ferruginea und die
Frischezeiger Crépis paludosa, Cystopteris montana, kennzeichnen diese Bestände als
Hochgras-Hochstauden-Fluren, welche zwischen den Seslerietalia, dem Adenostylion
alliariae und dem Stauden-Unterwuchs der Fagetalia vermitteln.Von den vereinzelt
noch vorkommenden Schuttarten sind nur mehrValeriana montana, Petasitesparadoxus
und Gymnocarpium robertianum stärker präsent. Sie belegen zusammen mit Rumex
scutatus, Arabis alpina und Polystichum lonchitis die Herkunft aus den Petasition-
Schuttfluren. Weitere, z. B. im Moehringio-Gymnocarpietum oder im Adenostyletum
glabrae noch vorhandene Schuttpioniere fehlen.Von den Schuttfluren trennt vor allem
auch der Reichtum an Hochstauden.

Die Gesellschaft wird von GAMS ( 1927) aus dem Wallis als Calamagrostetum variae
erstmals beschrieben. Allerdings wird der Name von anderen Autoren auch für
andere Gesellschaften verwendet, ist also ein normen ambiguum und wird
deshalb (siehe GRABHERR & al. 1993) verworfen. Ähnlich dem Brachypodietum
pinnati und den subalpinen Typen des Caricetum ferrugineae besiedelt die
Buntreitgrasflur im Wallis vor allem steile Runsen, die im Frühjahr stark von
Schmelzwasser durchfeuchtet sind. Im mehr oder minder trockenen Sommer und
Herbst kommt es dort zu einem von Hochstauden beherrschten Aspekt.
SILLINGER (1933) belegt ein Calamagrostetum variae carpaticum aus der
Niederen Tatra. Dieses vermittelt mit seiner sehr reichen Artengarnitur von sub-
alpinen und montanen bis collinen Stauden und Hochgräsern, Zwergsträuchem und
niederwüchsigen Lückenbesiedlern zwischen den Hochstauden-, Hochgras-,
Schlag- und Lichtungsfluren der Laubmischwälder, Waldsaumgesellschaften und
dem heliophilen bis thermophilen Unterwuchs lichtreicher Rotföhrenwälder.
THIMM (1953) berichtet aus dem Rofan-Gebirge von einem Calamagrostetum variae.
Dieses steht in enger Beziehung zum Caricetum ferrugineae und Seslerio-
Semperviretum und nimmt in tieferen Lagen eine ähnliche Stellung wie das
Festucetum noricae der höheren Lagen ein. HADAC (1962) nennt das
Calamagrostion variae in einer Aufzählung der höheren Vegetationseinheiten
desTatragebirges.Als Charakterarten nennt erGymnadenia odoratissima, Orchis ustula-
ta, Epipactis atrorubens. DerVerband steht allerdings bei einer Mix-Klasse der Quell-
flur-, Hochstauden- und Hochgrasgesellschaften (Aconito-Cardaminetea). Später
belegen HADAC & al. ( 1969) dann das Calamagrostetum variae carpaticum aus der
BelaerTatra. Die Bestände mit der charakteristischen Artenkombination Calamagrostis
varia, Carlina acaulis, Lotus corniculatus subsp. alpinus, Festuca tatrae, Campanula specio-
sa, Pimpinella major subsp. carpatica, Hieracium cf.murorum liegen dort an der oberen
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Verbreitungsgrenze der Gesellschaft ( 1200-1500 m) und sollen deshalb nicht ganz
typisch entwickelt sein. In der Buntreitgras-Rostseggen-Halde des Wimbachgries
(THIELE 1978) ist zumeist Molinia arundinacea dominant. Auch Carex sempervirens
tritt oft stark hervor. Im Kaisergebirge findet SMETTAN ( 1981 ) die Gesellschaft über
zur Ruhe gekommenen Kalkschuttströmen. Auch er betont, daß die Vertreter der
Thlaspietea kaum mehr darinnen vorkommen. In den Ammergauer Alpen findet
EGGENSBERGER (1994) Buntreitgras-Bestände, die stäkere Beziehungen zum
Caricetum ferrugineae zeigen und deshalb als Subvariante bei diesem stehen.

1 0.6.2. Rhododencfro hirsuti-Ericetalia carneae -
Ordnung der kalkalpinen Zwergstrauchheiden

1 0.6.2.1. Ericion carneae
(Seslerion-Zwergstrauchrasen) -

Verband der Erika-Heiden und Gebüsche
mit Bewimperter Alpenrose

Rhododendretum hirsuti - Zwergstrauchgebüsch mit Bewimperter Alpenrose (Tab. 22.1 )

Die beiden Aufnahmen hiezu stammen von 1580 m Höhe. Sie sind zwar nur etwa 100 m
voneinander entfernt, stehen aber auf zwei in ihrer Genese und ihrem Reifungszustand
sehr unterschiedlichen Standorten. Gemeinsam ist den beiden Aufnahmen ein Kern von
Seslerietea-Arten (Helianthemum grandiflorum,Achillea davenae, Scabiosa ludda, Senedo
abrotanifolius, Leucanthemum atratum, Helictotrichon parlatore'!, Ranunculus montanus).
Darüber hinaus überwiegen in jeder der Aufnahmen Arten der Seslerietea oder helio-
philer Stauden-Hochgrasfluren. Beide Bestände stehen auf potentiellen Latschen-
Standorten. Im ersten Fall (Aufn. 185) handelt es sich wahrscheinlich um eine
Wiederbesiedlung. Es dürfte hier vor längerer Zeit zu einem großflächigen Absterben des
Latschen-Bestandes gekommen sein. Dieser ist im Umkreis auf dem Fels in guterVitalität
vorhanden. In diesen reiferen Zwergstrauch-Rasenfragmenten ist (an nicht aufgenom-
menen Stellen) vereinzelt die Latsche hochgekommen. Im zweiten Fall (Aufn. 188) einer
etwas unreiferen Situation sind die Schuttpioniere noch zahlreich vorhanden. Die weite-
re Entwicklung ist aber auch hier vorgezeichnet (siehe unten).

Aufn. 185 ist eine Zusammenfassung von einigen Karrenfelskuppen, auf denen sich bei
ebener bis schwach geneigter Lage im zerfurchten Fels etwas Humus ansammeln konn-
te. Einige weitere Zwergsträucher (Erica herbacea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea) ver-
weisen auf die stärkere Humusakkumulation. Sie prägen neben dem dominanten
Rhododendron hirsutum gemeinsam mit Helictotrichon parlatore'!, Calamagrostis varia und
Globularia nudicaulis diese Zwergstrauch-Rasenflecken, welche gleich kleinen
Vegetationsinseln auf dem riesigen Karrenfelsschild sitzen. Aufn. 188 stammt von einer
Ruhschuttflur, aufweicher Rhododendron hirsutum und Adenostyles glabra dominieren.
Daneben sind die Schuttpflanzen Thlaspi alpinum, Moehringia ciliata, Cerastium carinthia-
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cum, Rumex scutatus und Minuartia austriaca vorhanden. Aber auch hier überwiegen die
Seslerietea-Arten, welche das nächste Stadium in einer Sukzessionsreihe anzeigen, die
beim Latschen-Gebüsch endet, wenn keine weitere Störung dies verhindert.

Die relativ artenarmen Aufnahmen zum Rhododendretum vonTHIMM ( 1953) zeigen
zumTeil stärkere Beziehungen zu den Seslerietea. In dieserArbeit wird auf die Zuordnung
zu den höheren Syntaxa nicht eingegangen. PIGNATTÏ-WIKUS ( 1960) berichtet von
einem Rhodoreto-Vaccinietum extrasylvaticum im Bereich der Baumgrenze und des
Kampfwaldes im Dachsteingebiet. In diesen mehr oder minder großgehölzfreien
Beständen vermischen sich Arten basischer und saurer Standorte. Rhododendron hirsu-
tum und R. ferrugineum sind etwa gleich (schwach) präsent. Die Vocc/n/um-Arten treten
stärker hervor In einer neueren Untersuchung auf den Dachstein-Almen unterscheidet
ROITHINGER (1996) im Rhododendretum hirsuti neben einer artenarmen Ausbil-
dunge eine Ausbildung mit Nardus strida im noch bestossenen Bereich und eine Aus-
bildung mit Larix decidua, die sich in Wiederbewaldung befindet. Auch bei SMETTAN
(1981) findet sich eine Zusammenfassung und Diskussion von Rhododendron hirsutum-
Beständen. Er sieht diese als Endglied der Entwicklung über groben Schutthalden, das sich
bei günstigen Verhältnissen noch zum Rhododendro-Mugetum weiterentwickeln kann.
Seine Aufnahmen stammen von Kalk-Ruhschutthalden; die Präsenz der Schuttarten ist
aber nur in der ersten Aufnahme so stark, daß dies die Stellung bei denThlaspietea recht-
fertigt. Die anderen lassen sich auch zu den Seslerietea stellen. Die Rhododendron hirsu-
tum-Bestände der Ammergauer Alpen stellt EGGENSBERGER (1994) zum
Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti (den Latschen-Gebüschen), mit dem
Argument, daß Rhododendron hirsutum nur kleinflächig außerhalb der Latschen-
Gebüsche bestehen kann, wenn man von einzelnen Dauergesellschaften absieht.

Vaccinium-Thymus-He\de -Thymian-Zwergstrauchheide (Tab.22.2)

Zwei Aufnahmen von den mit einer offenen Zwergstrauch-Heide bestandenen Lücken
zwischen den Latschen westlich der Heßhütte, 1700 m, beinhalten trotz der sehr
klein gewählten Aufnahmeflächen (6 bzw. 10 m2) ein unentwirrbares Mosaik von
Arten saurer und basischer Standorte. Dem Standortsmosaik von steinigen
Rohbodenflecken, flachgründigen Rohhumusdecken und tiefergründigen Stellen
entspricht zum großen Teil auch die Verteilung der Arten bezüglich ihrer Rolle als
Rohboden-Besiedler, Rohhumusbewohner, oder Stauden etwas tiefergründigerer,
frischer, mehr oder minder basenreicher Standorte. Die beiden Zwerg sträucher
saurer Rohhumusstandorte Vaccinium myrtillus und V vitis-idaea prägen gemeinsam mit
den Arten basischer Rohböden Rhinanthus glacialisjhymus praecox, Silène alpesths,
Carduus defioratus die Bestände, in denen weiters eine Reihe von Frischezeigern
(Peucedanum ostruthium, Parnassio palustris, Hypericum maculatum.Alchemilla anisiaca,

Viola biflora, Rumex alpesths) vorhanden sind. Die den beiden Aufnahmen nicht gemein-
samen Arten entsprechen jeweils wiederum dem eben geschilderten Mosaik.

BRAUN-BLANQUET (1926) beschreibt ein Empetro-Vaccinietum als eine
Gesellschaft alpiner Zwergstrauchheiden auf sauren Böden. Die Gesellschaft besiedelt
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etwas geschütztere Standorte als das Loiseleurietum cetrarietosum und ist von
Empetrum nigrum ogg., Vaccinium uliginosum agg., Loiseleuria procumbens und anderen
Sauerrasen-Arten geprägt. BRAUN-BLANQUET (I. c.) weist aber daraufhin, daß sich
das Empetro-Vaccinietum über kalkreicher Unterlage in Dryas-, Salix retusa-,
Arctostaphylos o/p/no-Teppiche einnisten kann. Dort erlangt Vaccinium uliginosum agg.,
öfters mit V. myrtillus vermischt, nach und nach das Übergewicht. SMETTAN (1981)
stellt zwei Aufnahmen mit Empetrum hermophroditum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Erica herbacea und Rhododendron hirsutum zum Empetro-Vaccinietum. Neben weiteren
Sauerrasenarten ist vor allem in der ersten Aufnahme eine Reihe von Basenzeigern vor-
handen. AICHINGER (1933) und LIPPERT (1966) stellen die großgehölzfreien Kalk-
Vaccinium-Heiden mit mehr oder minder stark präsentem Empetrum nigrum oder £.
hermaphroditum ebenfalls zum Empetro-Vaccinietum.WENDELBERGER (1962) reiht
die Zwergsträucher (und damit die mehr oder minder distinkt von ihnen ausgebildeten
Gesellschaften) bezüglich abnehmender Windhärte bzw. zunehmender Schnee-
schutzbedürftigkeit. Von Luv nach Lee folgen aufeinander: Loiseleuria procumbens,
Empetrum hermaphroditum,Vaccinium myrtillus (tritt mehr oder minder stark aus den
Latschen beständen heraus), Rhododendron hirsutum.Vaccinium uliginosum agg. und Erica
herbacea.

1 0.7. CARICETEA CURVULAE -
Klasse der subalpin-alpinen Sauerbodenrasen

1 0.7.1. Caricetalia curvulae -
Ordnung der bodensauren Hochgebirgssteppen

1 9.7. ].]. Juncion trifidi -
Verband der alpinen Kleinbinsenrasen

Agrostis rupestr/s-Gesellschaft- Felsenstraußgras-Rasen (Tab.27 u.33)

Die Aufnahmen hiezu stammen von Höhen zwischen 1910 und 2030 m von sehr ver-
schiedenen Standorten (siehe unten). Die Dominanten und Konstanten Agrostis rupesths,
Leontodon helveticus.Avenochloa versicolor sind Charakterarten der Caricetalia curvulae;
die Co-Dominante Valeriana celtica als Trennart des ostalpinen Phyteumato nanae-
Caricetum curvulae ist in sehr verschiedenen Sauerrasen vorhanden. An Verbands-
charakterarten sind für dasjuncion trifidi Hieracium alpinum undjuncus thfidus präsent. Die
Aufnahmen 091,449 stammen von dem tiefgründigen Speikboden des Zinödl, wo diese
Gesellschaft bei weitem vorherrscht (siehe Kapitel II). Der bis zu 50 cm mächtige, braun-
lehmige B-Horizont dieser sauren Böden geht dort nach unten in Dachsteinkalk-Schutt
über. Aufnahme 391 stammt von einem Hangrücken im Bereich einer Kalk-Silikat-
Mischzone der Hüpflinger Deckschollengruppe. Aufnahme 458 stammt von einer
gleichmäßig flachen Hangvertiefung in einem ansonsten von Carex sempervirens,Agrostis
alpina undjuncus thfidus dominierten Hangrasen über Hallstätter Kalk.
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Nach GRABHERR (in GRABHERR & MUCINA 1993) läßt sich das vorhandene
Material keinem bestimmten Syntaxon zuordnen oder ein solches etablieren. Zu
heterogen sind die aus verschiedenen Alpenteilen und den Karpaten beschriebenen
Gesellschaften. Dies gilt auch für d\e Agrostis rupestris-Gesellschaft der Gesäuseberge.
Vielleicht ergeben vergleichende Untersuchungen vor allem auf ähnlichen Speikböden
wie auf den Gesäusebergen ein etwas klareres Bild. Wie allerdings derVergleich der
Pflanzengesellschaften auf den beiden untersuchten Böden (sieheTab. 33) zeigt, sollte
man keine allzu großen Erwartungen haben. KRAJINA (1933) beschreibt aus der Hohen
Tatra zwei Agrostis rupestris-Gesellschaftenia) Das Agrostidetum rupestris normale vom
unteren Teil der alpinen Zone steht vor allem in Randlagen der Schneeböden. Die
Gesellschaft wird als direkte Fortsetzung der Schneetälchen gedeutet. Ihre
Weiterentwicklung führt zum Caricetum sempervirentisTrifideto-Festucetum supinae
oderjuncetumtrifidi.b) Das Agrostidetum rupestris subnivale ist eine Dauergesellschaft
von den höchsten Lagen der alpinen bis subnivalen Stufe und hat starke Beziehungen
zum Seslerietum distichae. Beide Gesellschaften entbehren einiger in den Ostalpen vor-
handener Caricetalia curvulae-Arten und haben auch durch das Fehlen der Seslerietea-
und der Arabidion coeruleae-Arten mit den Agrostis rupestris-Rasen der nordöstlichen
Kalkalpen wenig gemein. SCHITTENGRUBER (1961) beschreibt ein Agrostietum
rupestris aus den SeckauerTauem. Die zwei Aufnahmen zu dieser wind- und frosthar-
ten, kurzrasigen Gesellschaft unterscheiden sich von den Aufnahmen aus den
Gesäusebergen vor allem durch das Fehlen der im Kalkgebirge als Begleiter auftreten-
den Seslerietea- und Arabidion-Arten, durch die starke Präsenz von Oreochioa disticha
und das Auftreten einiger weiterer Sauerrasen-Arten. Aus den Nordöstlichen Kalk-
alpen berichten allein HOLZNER & HÜBL ( 1977) von einem Agrostietum rupestris auf
alpinenTangelrendzinen an Stellen, an denen die Leg-Föhren abgestorben sind. Neben
dem sauren Substrat über Kalk ist eine Neigung zur Austrocknung (Wind-
ausgesetztheit) kennzeichnend. Diese Gesellschaft, in welcher Firmetum-Arten noch
eine stärkere Rolle spielen, entbehrt weiterer in den Aufnahmen aus den Gesäuse-
bergen vorhandener Charakterarten der Caricetalia curvulae und ist auch standörtlich
anders zu beurteilen.

Salix retusa-Oreochloa d/st/dia-Gesellschaft - Spalierweiden-Kopfgras-Flur (Tab. 33)

Die Aufnahmen hiezu stammen alle vom Speikböden des Admonter Kalbling, 2140 m.
Oreochioa disticha und Primula minima prägen diese Gesellschaft, Loiseleuria procumbens

hat hier ihr lokales Optimum. Salix retusa tritt ebenfalls mit höherer Stetigkeit und
Dominanz auf. In allen Aufnahmen sind Polygonum viviparum,Valeriana celtica und
Avenochloa versicolor zumeist stärker präsent. In einem Teil der Aufnahmen spielen
Seslerietea-Arten noch eine stärkere Rolle. Eine Standortsdifferenzierung gegenüber
dem (schon stark sauren) Seslerio-Semperviretum der Speikböden ist durch die tiefe-
re Bodengründigkeit, das Vorhandensein eines braunen, lehmigen Bv-Horizontes im
Profil und damit verbunden dem sehr geringen Anteil an anstehendem Gestein gege-
ben. Bezüglich des Mikroreliefs sind keine faßbaren Unterschiede festzustellen. Die
Gesellschaft ist deutlich artenärmer und der Kryptogamenanteil wesentlich höher als im
Blaugras-Horstseggen-Rasen. Möglicherweise ist sie an die mehr oder minder relikti-
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sehen Böden der nordöstlichen Kalkalpen (inklusive der benachbarten Grauwacken-
Kalkberge) gebunden.Vor einer endgültigen Beschreibung sollten aber noch ähnliche
Speikböden in diesem Alpenteil, eventuell auch im Bereich basischen Materials in den
NiederenTauem untersucht werden.

Dieser Rasentyp tritt in zwei Ausbildungen auf: a) repräsentiert die zumeist zwar tief-
gründigen, aber doch noch öfters von für die Pflanzenwurzeln erreichbarem Skelett
durchsetzten Böden, in deren Rasen die Seslerietea-Arten noch stärker auftreten, b)
umfaßt die tiefgründigen Rasen ohne Seslerietea-Arten, dafür aber mit stärkerem
Auftreten der Sauerrasen-Arten.

THIMM (1953) erwähnt von Braunerdeböden über Radiolarit und Hornsteinbrekzie
im Rofangebirge einTrifidi-Distichetum. Die beiden Komponenten dieser Misch-
soziation, das Juncetum trifidi und das Oreochloetum distichae treten teils
einzeln, teils gemeinsam auf. Die vier Aufnahmen zum Oreochloetum distichae
sind denen der Gesäuseberge in Bezug auf die dominanten Sauerrasen-Arten sehrähn-
lich. Sie unterscheiden sich aber von diesen vor allem durch die Präsenz der in den öst-
lichen Alpenteilen fehlenden Phyteuma hemisphaeheum, sowie durch die von Ligusticum
simplex (= mutellinoides) und Elyna myosuroides angedeuteten Gratrasenbeziehungen.
Die in den Gesäuse-Aufnahmen hochstete, oft codominante Valeriana celtica fehlt, wei-
ters sind die Seslerietea-Arten nur sehr schwach präsent. Eine bessere Übereinstim-
mung ergibt sich hingegen mit den Aufnahmen zum Geschlossenen Oreochloa disticha-
Rasen von PACHERNEGG ( 1972). Diese stammen von Verebnungen überTerra fusca
oder Pseudorendsina und haben teilweise Kontakt zum Firmetum. In den Hochschwab-
Aufnahmen fehlt allerdings die auf dem Admonter Kalbling hochstete und teilweise
codominante Primula minima. Auch sind die Seslerietea-Arten und Valeriana celtica
etwas schwächer beteiligt; Oreochloa selbst ist stärker dominant.

1 0.7.2. Festucetalia spadiceae -
Ordnung der bodensauren Weiden

1 0.7.2.1. Nardion strietae -
Verband der Bürstling-Rasen

Sieversio-Nardetum - Subalpin-alpine Bürstling-Weide (Tab.28.1)

Aufnahmen hiezu stammen von Höhen zwischen I 600 und 2030 m. Die Arten
Ligusticum mutellina, Geum montanum,Avenochloa versicolor, also Ar ten der subalpinen

und alpinen Sauerrasen, trennen diese Gesellschaft von derfolgenden.Vier der fünf
Aufnahmen stammen von nicht mehr bestoßenen Almweiden. Die Standorte liegen im
Bereich des Dachsteinkalks übertiefgründigen,versauerten,zumTeil pseudovergleyten,
Braunlehm- oderTerra fusca-Böden; über skelettreichen, aber bindigen Böden auf
basenarmem Material der Hüpflinger Deckschollengruppe. Die folgenden drei
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Ausbildungen treten hervor: a) Aufnahme 470 ist die höchstgelegene derTabelle. Ihr
fehlen einige der den anderen gemeinsamen Arten. Sie stammt von dem etwas vertief-
ten Rand des Zinödl-Speikboden, wo längere Schneebedeckung und stärkere
Durchfeuchtung gegeben ist. Agrostis rupestris und Galium noricum sind auf dem gesam-
ten Speikboden hochstete Arten (siehe Kapitel I l).b) Die nächsten 3 Aufnahmen mit
den Hochlagenarten Hieraäum alpinum, Festuca pitturata und Vaccinium gaultherioides
stammen von flachgründigen, sauren, skelettreichen, aber bindigen Böden über dem
Material der Hüpflinger Deckschollengruppe. Die gute Durchfeuchtung wird von
Ligusticum mutellina und Carex nigra angezeigt, c) Aufnahme 329, in welcher die zuletzt
genannten Arten sowie Calycocorsus stipitatus ebenfalls eine gute Durchfeuchtung bele-
gen, vermittelt zur nächsten Gesellschaft der obermontanen Stufe (s. u.).

Bürstlingrasen sehr verschiedener Ausprägungen werden seit AICHINGER (1933),
der aus den Karawanken ein Nardetum strictae beschreibt, in allen Teilen der
Kalkalpen beobachtet. HERTER ( 1990), EGGENSBERGER ( 1994),THIMM ( 1953),
SMETTAN ( 1981 ), LIPPERT ( 1966),WEINMEISTER ( 1983) u.a.belegen solche aus den
westlicheren Nördlichen Kalkalpen. Die Bestände des Dachsteins werden von PIG-
NATTI-WIKUS (1956) und WENDELBERGER (1962) als verschiedene Ausbil-
dungendes sehr weit gefaßten Euphrasio-Alchemilletum anisiacae zum Caricion ferru-
gineae gestellt. ROITHINGER ( 1996) schließt sich diesem Konzept nicht an und stellt die
Bürstling-Rasen des Dachsteins zum Nardetum alpigenum trifolietosum. Aus den östli-
cheren Teilen der Kalkalpen finden sich Hinweise in WENDELBERGER ( 1971 ), HOLZ-
NER & HÜBL ( 1977) sowie DIRNBÖCK & GREIMLER ( 1997).

Luzula sylvatica-Nardus str/cto-Gesellschaft - Obermontaner Bürstling-Grasen (Tab.28.2)

Die drei Aufnahmen hiezu haben zwar mit der vorigen Gesellschaft einen kräftigen
Block von Arten, unter anderem mit Leontodon helveticus auch eine Kennart der
Caricetaliacurvulae gemeinsam. Sie unterscheiden sich aber vom Sieversio-Nardetum
durch das Fehlen weiterer Hochlagen-Arten und durch die Präsenz einer Gruppe von
Waldpflanzen (Solidago virgaurea, Melampyrum sylvaticum, Luzula sylvatica). Potentilla
erecta vermittelt alsTrennart der Zwergstrauchheiden und Magertriften der Calluno-
Uliceteazu diesen Gesellschaften dertieferen Lagen und Mittelgebirge.Mit Peucedanum
ostruthium und Agrostis tenius sind weitere Arten vorhanden, die dem Sieversio-
Nardetum der höheren Lagen fehlen. Die Aufnahmen 073 und 446 aus den
Gesäusebergen stammen von 1630 m Höhe von Standorten über Gehängebrekzie.
Die Bestände werden seit längerem nicht mehr beweidet. Aufnahme 374 stammt von
1530 m Höhe aus dem Randbereich derTrias gegen die Grauwackenzone von einer
noch bestoßenen Alm.

Einzelne Aufnahmen oder Aufnahme-Gruppen tieferer Lagen von anderen Autoren (z.
B. LIPPERT 1966, HERTER 1990), welche beim Nardetum alpigenum bzw. Geo monta-
ni-Nardetum stehen, weisen ebenfalls eine Reihe von Arten der montanen Fettwiesen
oder der obermontanen bis subalpinen Wälder auf. Aus den letzteren gehen diese
Bürstling-Rasen auch durch Rodung hervor
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10.8. MULGEDIO-ACONITETEA
(Betulo-Adenostyletea) -

Klasse der subalpinen Hochstaudenfluren

10.8.1. Adenostyletalia-
Ordnung der subalpinen Hochstaudenfluren

und -gebüsche

1 0.8.1.1. Alnion viridis -
Verband der subalpinen Hochstaudengebüsche

Alnetum viridis - Grünerlen-Gebüsch (Tab.29.1 )

Die Gesellschaft ist im Arbeitsgebiet selten; sie ist in Höhen zwischen I 340 und 1680 m
gelegentlich anzutreffen. Auf den für die Grün-Erle im allgemeinen ungünstigen Böden
über Dachsteinkalk und Dolomit beherrschen Latschen-Bestände den Krumm-
holzgürtel. Der Grün-Erle gelingt es nur dort, geschlossene Bestände aufzubauen, wo
über Dachsteinkalk Braunlehm- oder Terra fusca-Böden vorhanden sind, oder wo ande-
res geologisches Material ansteht, welches zu lehmreicheren Böden mit besserem
Wasserhaushalt verwittert Auf diesen dann frischen bis feuchten Standorten stellt sich
unter dem im Vergleich zu den Latschen viel lockereren Schirm der Grün-Erlen ein rei-
cher Unterwuchs von Hochstauden ein. Besonders auffallend ist das starke Auftreten
der großen Farne Athyrium distentifolium und A. ßx-femina, Dryopteris carthusiana agg.
und D. filix-mas.

Von den vier Aufnahmen aus den Gesäusebergen stammt nur Aufn. 247 von einem
Dachsteinkalkstandort: einem schneereichen N-exponierten Muldeneinhang.
Zwischen den dort anstehenden Kalkblöcken findet man eine durch Viehbetritt
etwas verdichtete, wassergesättigte Terra fusca. Aufn. 095 stammt von einem
schneereichen Nordosthang über Gehängebrekzie, welche zu einem bindigen,
gut wasserhaltenden Boden verwittert. Die Aufn. 288 und 386 stammen von O-
bzw. N-exponierten Hängen über Hallstätterkalk, welcher silikatisches Material in
Form von Hornsteinknollen enthält. Die Standorte auf schwarz- bis braunhumosen
bindigen Böden liegen im Bereich starker Lawineneinwirkung. Die floristischen
Unterschiede sind aufgrund der geringen Aufnahmezahl schwierig zu bewerten.
Lediglich Aufn. 288, in welcher weitere Sträucher, aber auch die Arten der Alm-
weiden und einige Waldstauden etwas stärker hervortreten, hebt sich von den übrigen
deutlich ab.

Grünerlen-Bestände treten in den Kalkalpen nur auf überdurchschnittlich frischen
Standorten auf. Diese treten häufig über deren nichtkarbonatischen oder nicht
rein karbonatischen Anteilen auf. AICHINGER (1933) findet die Gesellschaft in
den Karawanken über einer tonreichen Schichtgruppe im Hangenden des
Schlerndolomits in schattiger, feuchter Lage, weiters über Kalk in lange schnee-
bedeckten Mulden und Grabeneinhängen und schließlich über Silikatgestein in
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Westlage.THIMM (1953) berichtet von Beständen auf tonigen, wasserzügigen Böden
in Schattlage über Gosaugestein. SÖYRINKI ( 1954) analysiert in den Bayerischen
Alpen die Vermehrungsökologie von Alnus viridis und dem Hochstauden-Unter-
wuchs in Grünerlen-Beständen auf kalkarmen Böden. Im Grimminggebiet
(HOPFLINGER 1957) treten Grünerlen-Bestände in schattigen Nordlagen über
Kalk mit dicker Humusschicht auf. Im Dachsteingebiet (WENDELBERGER 1962)
besiedelt die Gesellschaft mineralreiche, lockere, flach- bis mittelgründige Böden
an wasserzügigen, schattigen Nordhängen. LIPPERT ( 1966) findet Grünerlenbestände
in den Berchtesgadener Alpen auf Kalk nur auf nordseitigen Hängen; über Mergeln
und Moränenböden auch in anderen Expositionen. Im Kaisergebirge (SMETTAN
1981) wachsen die Bestände auf schattseitigen, steilen Hängen mit starker Lawinen-
und Schneebretteinwirkung. In den Allgäuer Alpen findet (HERTER 1990) die
Gesellschaft auf frischen, lockeren und tonreichen Böden im stärker geneigten
Gelände im Bereich der Kössener- und Allgäu-Schichten sowie derAptychenkalke und
der Kalk-Silikat- Standorte auf Radiolarit. Ähnlich ersetztauf lehmig-tonigen Böden das
Alnetum viridis in den Ammergauer Alpen (EGGENSBERGER 1994) das Latschen-
Gebüsch. Im Dachsteingebiet wachsen Grünerlen-Bestände anscheinend häufig über
reinem Kalk. MAIER (1994) unterscheidet dort eine Fagus sy/vat/ca-Ausbildung mit
Buchen-, Ahorn- und Birken-Krummholz von einer zentralen Ausbildung, in welcher
die Grün-Erle dominiert. Schließlich belegt auch ROITHINGER (1996) vom
Dachstein-Plateau ein Grünerlen-Gebüsch, das dort im Kontakt zum Lärchen-Zirben-
Wald steht.

Salicetum waldsteinianae (Sa//x g/abra-Gesellschaft) - Bäumchenweiden-Gebüsch
(Tab. 29.2)

Die eine Aufnahme hiezu stammt von einem 1580 m hoch gelegenen, gefestigten
Blockschutthang über dem bindig verwitternden Material der nur lokal vorhandenen
Gehängebrekzie. Der grobsteinige, frische, humos-erdige Standort trägt neben den
bis 1,5 m hohen Weiden-Gebüsch-Gruppen und einer reichen Stauden-Garnitur
auch eine reich entwickelte Moosschicht. Ökologisch ist die Gesellschaft gegen
das räumlich benachbarte Grünerlen-Gebüsch (Aufn. 095) durch die geringere
Bodenreife differenziert; wahrscheinlich spielt auch die Schneebedeckung eine Rolle.
Floristisch besteht eine große Übereinstimmung mit dem Grünerlen-Gebüsch. Im
Gegensatz zu diesem treten aber Arten der frischen Kalkmagerrasen bzw.
Kalkrohböden (Carex ferruginea, Calamagrostis varia) und Rhododendron hirsutum etwas
stärker hervor

OBERDORFER (1978) vermutet eine eigenständige Salix g/obra-Gesellschaft.
Er vermutet, daß die ostalpinen Gebüschfluren zu komplex betrachtet werden
und deshalb zu wenig eindeutiges Aufnahmematerial vorliegt. SMETTAN (1981)
belegt schließlich ein Salicetum glabrae mit einer kleinflächigen (20 m2) Aufnahme,
in welcher viele Zwergsträucher vorhanden sind. Bei EGGENSBERGER (1994) findet
sich schließlich reicheres Aufnahmematerial zu dieser Gesellschaft, in welchem aber
ebenfalls die Dominanz von Salix glabra auffällt.
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1 0.8.1.2. Adenostylion alliariae -
Verband der subalpinen Hochstaudenfluren

Cicerbitetum alpinae - Hochstaudenflur (Tab. 29.3)

Gebüschfreie Hochstaudenfluren wurden in Höhen zwischen 1450 und 1840 m aufge-
nommen. Sie besiedeln in unterschiedlicher Artenkombination, aber mit den meist
dominierenden Arten Adenostyles alliariae, Chaerophylum hirsutum sowie den bisweilen
hervortretenden Senecio fuchsii, Deschampsia cespitosa, Ranunculus aconitifolius und den
hochsteten Saxifraga rotundifolia, Silène dioica, Viola biflora, Hypericum maculatum,
Geranium sylvaticum, Peucedanum ostruthium und anderen verschiedene Standorte in
der subalpinen Stufe. Es sind dies Blockfluren im lichten subalpinen Zirben-Fichten-
Lärchen-Wald,Geländemulden im Bereich vonVerebnungen,steile Lawinenrinnen und
Lücken zwischen den Latschen.

Eine Grobgliederung in zwei Ausbildungen läßt sich vornehmen: a) Drei Aufnahmen von
den weniger gedüngten Stellen heben sich vor allem negativ durch das Fehlen der
Eutrophie-Zeiger, aber auch durch die Präsenz einiger konkurrenzschwächerer Arten
(Campanula scheuchzeri, Galium anisophyllumjrifolium pratense) der Kontaktgesellschaften
ab.b) In dieser Gruppe weisen Rumex alpinus.Chrysosplenium alternifolium, Ranunculus aco-
nitifolius, Cardamine amara, Caltha palustris auf die stärkere Verwandtschaft zu den
Lägerfluren hin, mit denen diese Bestände zumTeil progressiv,zumTeil regressiv verbunden
sind. Die letzten beiden Aufnahmen dieser Gruppe nehmen eine gewisse Sonderstellung
ein. Aufn. I 17 ist eine Block-Hochstaudenflur auf einem steilen Lawinenhang über dem
bindig verwitternden Material der Hüpflinger Deckschollengruppe. Einige ,,edle"
Hochstauden wie Cirsium carniolicum, Carduus personata, Cortusa mathioli bezeugen mit
ihrem üppigen Wuchs die gute Nährstoff- und Wasserversorgung an diesem Standort.
Aufn. 33 I ist ein Mosaik von Euphorbia oustrioco-Gruppen mit Rasenlücken, in denen
besonders Cardaminopsis halleri hervortritt. Euphorbia oustr/oco-reiche Hochstauden-
fluren, die im Arbeitsgebiet vor allem über zugewachsenem Blockwerk im Bereich der
Almen angetroffen werden, sind im Aufnahmematerial unterrepräsentiert. Sie sind viel-
leicht ein Zwischenglied zwischen den weniger eutrophen, von Adenostyles dominierten
Fluren, und den stark eutrophen Alpenampfer-Fluren.

Cicerbita alpina ist - entgegen KARNER & MUCINA (in GRABHERR & MUCINA 1993)
- nach meiner Erfahrung keine Assoziationskennart. Sie ist, ähnlich wie bei anderen
Autoren, im eigenen Aufnahmematerial nur von niedriger Stetigkeit und Abundanz.Von
OBERDORFER ( 1978) wird sie als Klassenkennart eingestuft. Dominante Art ist zumeist
Adenostyles alliariae, was sich auch in den Bezeichnungen anderer Autoren niederschlägt.
AICHINGER ( 1933) nennt ein Adenostyletum alliariae, in welchem Impatiens noli-tange-
re und Petasites albus eine stärkere Rolle spielen. Cicerbita fehlt in diesen Aufnahmen. Beim
Adenostyletum alliariae, von welchemTHIMM ( 1953) aus dem Rofangebirge berichtet,
fehlt Cicerbita ebenfalls. In den Aufnahmen tritt neben Adenostyles alliariae und Geranium
sylvaticum teilweise Peucedanum ostruthium mit hoher Dominanz auf. SÖYRINKI ( 1954)
berichtet von Hochstaudenfluren in den Lichtungen zwischen den Grünerlen mit
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Dominanz von Adenostyles alliahae und Cicerbita alpina. Im Grimming-Gebiet findet
HÖPFLINGER ( 1957) das Adenostyletum alliariae nur fragmentarisch vor und bedau-
ert, daß dieses tief gelegene Fragment durch die Errichtung eines Stausees verschwinden
wird. LIPPERT ( 1966) stellt zu den zahlreichen Aufnahmen der Adenostyles alliahae-
Senecio fuchs/Z-Gesellschaft auch die Carex ferrug/neo-reichen Bestände und die hochs-
taudenreichen Carex ferrug/nea-Bestände in die gleicheTabelle, um die gleitenden Über-
gänge zu verdeutlichen. Bei den in sich sehr unterschiedlichen Aufnahmen zum
Cicerbitetum alpinae aus dem Kaisergebirge (SMETTAN 1981 ) fehlt Cicerbita. In diese
Tabelle sind auch kleinflächige Gesellschaftsfragmente der Dolinen aufgenommen. In der
einzigen Aufnahme von HERTER ( 1990) zu dieser Gesellschaft ist Cicerbita alpina vor-
handen; es dominieren aber Athyrium distentifolium und andere Farne.Von schwacher
Präsenz und mittlerer Stetigkeit ist Cicerbita in derTabelle von EGGENSBERGER ( 1994),
der dazu bemerkt, daß diese Art keineswegs für alle Bestände typisch ist, sondern vor-
wiegend in sekundären Hochstaudengesellschaften sowie Waldverlichtungen auftritt
und anscheinend Silikatstandorte bevorzugt. In einer Aufnahme zu dieser Gesellschaft
von RUTTNER ( 1994) aus dem Höllengebirge scheint Cicerbita ebenfalls nicht auf. Die
Hochstaudenfluren der Dolinen und Rinnen des Dachsteinplateaus stellt ROITHINGER
( 1996) zu einer Aconitum napellus-Alchemilla vu/gar/s-Gesellschaft bzw. zum Peucedano
ostruthii-Cirsietum spinosissimi.

1 0.8.2. Rumicetalia alpini -
Ordnung der subalpinen und alpinen Lägerfluren

1 0.8.2.1. Rumicion alpini -
gleichnamiger Verband

MÜLLER in OBERDORFER (1983), der diesen Verband noch in der Ordnung
Glechometalia der Unterklasse Galio-Urticenea (Kl. Artemisietea vulgaris) führt,
bemerkt hiezu, daß man das Rumicion alpini als ruderale Hochstaudenfluren auch den
Betulo-Adenostyletea zuweisen könnte. Österreichische Autoren (z.B. AICHINGER
1933,WENDELBERGER 1962, 1971 ) waren ebenfalls dieser Meinung und haben die
Lägerfluren den Betulo-Adenostyletea zugeordnet. Diese Sicht drängte sich auch bei
den von mir vorgefundenen Alpenampfer-Fluren von vornherein auf. KARNER &
MUCINA (in GRABHERR & MUCINA 1993) haben dies mittlerweile bestätigt.

Rumicetum alpini -Alpen-Ampfer-Flur (Tab.29.4)

Die Aufnahmen zu den Lägerfluren stammen von Höhen zwischen 1250 und 1700 m. Unter
dem stets zu 100% deckenden Alpen-Ampfer gedeihen einige Feuchte- und Nährstoffzeigen
welche als gute Trennarten gegen die anderen Hochstaudenfluren fungieren. Es sind dies
Chrysosplenium alternifolium, Cardamine amara, Poa supina und Ranunculus repens.
Darüberhinaus sind neben/\denosfy/es alliariae einige Arten, welche in den Betulo-Adenosty-
letea ihren Schwerpunkt haben.teilweise mit hoher Stetigkeit und Co-Dominanz vorhanden.
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Rumex alpestris, Stellano nemorum,Veratrum album sowie Peucedanum ostruthium und
Aconitum napellus belegen gut die Zugehörigkeit zu dieser Klasse. Die Standorte der
Gesellschaft sind Mulden oder Hangverebnungen, oft in der Nähe meist schon verfalle-
ner Stallungen, Unterstände oder Almhütten.Vor allem in Muldenlagen ergibt die kollu-
viale Akkumulation der Nährstoffe, verstärkt durch den Viehläger-Düngeeffekt, jene
eutrophe Situation, in welcher der Alpen-Ampfer so überlegen ist.

In den Aufnahmen läßt sich alsTendenz erkennen, daß sich in den Beständen, welche
nicht mehr unter Weidevieheinfluß stehen, langsam einige Arten der weniger stark
gedüngten Hochstaudenfluren oder anderer Kontaktgesellschaften einfinden. In den
beiden Aufn. 376, von welcher seit mehreren Jahren dasVieh durch einen Zaun fernge-
halten wird, und 387, welche schon seit Jahrzehnten nicht mehr unterWeidevieh-Einfluß
steht, sind dies die Arten Peucedanum ostruthium, Adenostyles alliariae und Phleum alpi-
num. Aufn. 060, dem Weidevieh wahrscheinlich ebenfalls schon jahrzehntelang entzo-
gen, weicht durch die Arten Tozzia alpina, Poa hybrida, Lamium maculatum und
Ranunculus nemorosus von den stärker eutrophen ab. Diese Aufnahme ist zudem die
tiefstgelegene, noch im Bereich des hochmontanen Waldes, worauf die beiden letzten
Arten hinweisen.

AICHINGER (1933) berichtet von einer Rumex alpinus-Aconitum napellus-
Assoziation, in welcher aber Rumex alpinus kaum vorkommt und Urtica dioica
dominiert. THIMM (1953) belegt ein Urtica- re ich es Rumicetum alpini mit einer
Aufnahme. In den Aufnahmen von SÖYRINKI ( 1954) vermittelt die Ranunculus aconi-
t/fo//us-Hochstaudenwiese, in welcher Rumex alpinus und R. alpestris sowie
Deschampsia cespitosa mit hoher Dominanz auftreten, zu den Rumex-Lägerfluren,
welche die Senken und Vertiefungen beherrschen. HÖPFLINGER ( 1957) stellt eine
Rumex alpinus-Aconitum napellus-Assoziation fest, in der Euphorbia austriaca hochstet
ist. Bemerkenswert ist deren hohe Dominanz beim Nachlassen oder Fehlen von
Rumex alpinus. WENDELBERGER (1962) gliedert das Rumicetum alpini des
Dachstein-Gebietes in zwei Subassoziationen: a) Die Subass. v. Aconitum tauricum
umfaßt die ursprünglichen, noch wenig gedüngten Hochstaudenfluren. Innerhalb der
Subass. wird auch eine Var. v. Adenostyles alliariae abgegliedert, b) Der Subass. v. Poa
supina gehören die zunehmend überdüngten, nitratreichen Läger-stellen in unmittel-
barer Nähe der Almhütten und Stallungen an. Bei LIPPERT (1966) treten als
Differentialarten des Rumicetum alpini gegen andere Gesellschaften des
Chenopodion subalpinum (Kl.Chenopodietea) Carduus personata, Sambucus ebulus,
Adenostyles alliariae und Ranunculus aconitifolius auf. Die letzten beiden sind gute
Kennarten der Betulo-Adenostyletea.WENDELBERGER ( 1971 ) beobachtet auf der
Rax in der Rumex alpinus-Aconitum napellus-Assoz. eine Differenzierung des
Artbestandes in einzelne Gürtel. Einem Aconitum napellus-Gürtel der Randlagen
folgt eine Rumex a/p/nus-Fazies in den Mulden und eine Deschampsia cesp/tosa-Fazies
der feuchten bis nassen Stellen. SMETTAN ( 1981 ) belegt das Rumicetum alpini mit
einer Aufnahme. DerVerband Rumicion alpini (bei der Ordnung Artemisietalia) bein-
haltet weiters das Chenopodietum subalpinum und einige Vergesellschaftungen, in
welchen Urtica dioica zumeist als eine der Leitarten auftritt. HERTER (1990) belegt
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aus den Allgäuer Alpen eine Senecio o/p/nus-reiche und eine Adenostyles alliariae-re\-
che Ausbildung des Rumicetum alpini. EGGENSBERGER (1994) stellt in den
Ammergauer Alpen neben der artenarmen, vom Alpen-Ampfer dominierten
Subassoziation und einer ebenfalls artenarmen Deschampsia cesp/tosa-Fazies eine
hochstaudenreiche Subassoziation mit Senecio cordatus fest.Von den Almen des
Höllengebirges belegt RUTTNER (1994) die Alpenampferflur. Auf den
Dachsteinalmen unterscheidet ROITHINGER (1996) einige durch die wechselnde
Codominanz verschiedener Hochstauden geprägte Ausbildungen.

10.9. MOLINIO-ARRHENATHERETEA-
Klasse der Mähwiesen und Weiden

1 0.9.1. Arrhenatheretalia -
Ordnung der gedüngte Frischwiesen und -weiden

1 0.9.1.1. Phyteumo-Trisetion-
Verband der Mittelgebirgs-Goldhafer-Wiesen

Poo-Trisetetum - Rispengras-Goldhafer-Wiese (Tab. 30)

Die Aufnahmen stammen von verschiedenen Tal- und Unterhanglagen in Höhen zwi-
schen 590 und I 120 m. Es handelt sich um intensiv bewirtschaftete, regelmäßig gedüng-
te 2 bis 3-schürige Mähwiesen, die zunnTeil im Herbst zusätzlich zur Nachweide genutzt
werden. Die floristische Zusammensetzung ist ziemlich einheitlich. Meist dominiert
Trisetum flavescens zusammen mit anderen Futtergräsern wie Dactylis glomerata,
Anthoxanthum odoratum und Festuca pratensis. Weitere wichtige Gräser sind Poa pra-
tensis und P.trivialis. Unter den Kräutern treten besonders Trifolium pratense, Plantago lan-
ceolata, Ranunculus acris, oft auch Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris s.L, Rumex ace-
tosa, und Trifolium repens hervor Auf den Standorten derTalböden und Unterhänge
herrscht der Bodentyp Braunerde vor Guter Wasserhaushalt und reichliche Düngung
lassen oft sehr dichte, hochwüchsige Bestände entstehen.

In den Aufnahmen fällt auf, daß Poa pratensis an Stellen mit dichterem,frischem bis feuch-
tem Untergrund von Poa trivialis abgelöst wird. Stärkere Vernässung zeigen Myosotis
palusths und Alopecuros pratensis an. Veronica serpyllifolia tritt an Stellen stärkerer
Bodenverdichtung auf.

Cardaminopsis halleri und Chaerophyllum aureum (Verbands- und Assoziations-
kennarten) sowie Dactylis glomerata, Aegopodium podagraria, Campanula patula u.a.sind
nach ELLMAUER & MUCINA (in MUCINA & al. 1993) Konstante der Rispengras-
Goldhaferwiese. SMETTAN ( 1981 ) stellt seine relativ tief (mit wenigen Ausnahmen
unter 800 m) gelegenen Aufnahmen aus dem Kaisergebirge zum Polygono-Trisetion,
dem Verband der obermontanen bis subalpinen Fettwiesen und -weiden.
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1 0.9.2. Poo alpinae-Trisetetalia -
Ordnung der Almwiesen und -weiden

1 0.9.2.1. Poion alpinae -
Verband der Alpen-Fettweiden

Crepido-Festucetum commutatae (Crepido-Festucetum rubrae) - Subalpine
Milchkrautweide (Tab. 31 )

Die Aufnahmen hiezu stammen von I 300 bis 2060 m.vom hochmontanen bis unteren
alpinen Bereich.Von den Kenn- undTrennarten des Verbandes sind Poa alpina, Phleum
alpinum und Euphrasia pietà meist stärker präsent. Andere, wie Crépis aurea, Ranunculus
montanus, Ligusticum mutellina,Trifolium badium treten weniger hervor oder sind nur
vereinzelt vorhanden. Die Assoziation läßt sich durch einigeTrennarten.wie Ranunculus
nemorosus, Selaginella selaginoides allgemein, gegen das Crepido-Cynosuretum durch
Soldanella alpina, Ligusticum mutellina, und gegen dasTrifolietum thalii durch die in die-
sem nicht mehrvorhandeneAgrost/s tenuis abgrenzen. Einige Arten der Nardion-Rasen,
wie Potentilla aurea und die durch die extensive Beweidung geförderten Deschampsia
cespitosa und Nardus stricto treten oftmals stärker hervor Festuca rubra s. Str., welche
manchmal stärker hervortritt, ist nach meinen Beobachtungen im hochmontan-subal-
pinen Bereich öfters in hochstaudenreichen Rasen zwischen Grün-Erlen und ähnlichen
Strauch- und Staudenkomplexen über bindigeren Böden vorhanden. Auf diesen wahr-
scheinlich primären Standorten dürfte die Art, wie so manche andere der ehemaligen
Wald- oder Krummholzstandorte, verblieben sein bzw. die Weiderasen von dort aus
besiedelt haben. Das oft unausgeglichene Relief mit stark wechselnder Bodengründig-
keit zieht auch ein Bodenmosaik nach sich,v.a.mit Braunerden, Braunlehmen.Terrafusca.

Taxonomisch klärungsbedürftig sind die Hochlagen-Formen vonTrifolium pratense.
Diese weichen bisweilen in Wuchsform und Blütenfarbe von denen tieferer Lagen ab.
Die Behaarungsmerkmale sprechen aber nicht für subsp. nivale.

Die Aufnahmen sind ziemlich heterogen: In der tiefstgelegenen Aufn.061 von I 300 m
dominiert noch Anthoxanthum odoratum; die Kennarten des Verbandes sind nur mit
schwacher Deckung vorhanden.Von denTrennarten der Assoziation ist nur Ranunculus
nemorosus schwach präsent. Die Aufnahme ist insgesamt durch eine Reihe von
Hochstauden, aber auch Arten montaner Magerrasen von den anderen getrennt.
Abgesehen von den codominanten Magerrasenarten Rhinanthus glacialis und
Helianthemum grandiflorum in Aufn. 076 korrespondiert diese gut mit Nr. 392. Beide
Aufnahmen stammen vom Bereich mittlerer Höhenlagen von noch beweideten
Beständen. Sie enthalten reichlich die typischen Arten der subalpinen Milchkrautweide.
Diese Arten sind auch in der über 100 m höher gelegenen Aufn. 388 stark präsent.
Diese Aufnahme von der seit Jahrzehnten nicht mehr beweideten Stadelfeldalm ver-
mittelt aber mit den Arten Festuca picturata, Geum montanum, Leontodon helveticus,
Veronica alpina zu der ebenfalls ehemals beweideten Nr. 232 von einer schwachen
Einsattelung der Stadelfeldschneid darüber, 2030 m, in welcher Festuca picturata zusam-
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men mit Deschampsia cespitosa dominiert. Die nach PILS ( 1980) wenigertritt- und wei-
deresistente Festuca picturata dürfte erst nach dem Aufhören der Beweidung stärker in
Erscheinung getreten sein. Diese zuletzt genannte Aufnahme vermittelt etwas zum
Festucetum picturatae.Vergleicht man sie aber z. B. mit derTabelle von SCHITTEN-
GRUBER (1961 ), dann treten doch einige Unterschiede zutage, die vor allem im Fehlen
dertypischen und konstanten Sauerrasen-Arten im vorgefundenen Bestand liegen.

Aus den Nördlichen Kalkalpen ist die Gesellschaft häufig belegt (z. B.THIMM 1953,
SMETTAN I98I.HERTER I990.EGGENSBERGER 1994). Auf dem Dachsteinplateau
stellt ROITHINGER (1996) eine Poa alpina-Alchemilla vulgahs-Ges. und das
Deschampsio-Poetum zum Poion alpinae.Von dort beschreibt PIGNATTI-WIKUS
( 1960) ein Euphrasieto-Alchemilletum anisiacae. Dieses ist eine Zusammenfassung von
Aufnahmen der beweideten Matten zwischen 1400 und 1900 m Höhe. Die stark geglie-
derte, mittels einer Sammeltabelle belegte Gesellschaft steht wegen derzumTeil stär-
kerpräsenten Sauerrasen-Arten im Verband Nardion strictae bei den Caricetea curvu-
lae. Ein Blick in dieTabelle von PIGNATTI-WIKUS (I. c.) zeigt aber, daß es sich bei dem
Euphrasio-Alchemilletum wohl um eine Poion alpinae-Gesellschaft handelt. Diese
macht allerdings den Eindruck, als sei sie, soweit das aus einer Sammeltabelle ersichtlich
ist, das Ergebnis eines etwas zu komplexen Aufnahmeverfahrens. WENDELBERGER
( 1962) stellt dieses Euphrasio-Alchemilletum schließlich ins Caricion ferrugineae. Er
sieht jenes als vikariierende Gesellschaft entsprechender Mattengesellschaften anderer
Gebiete. In der Arbeit über das Raxplateau berichtet WENDELBERGER ( 1971 ) von
einer Potentilla aurea-Crepis oureo-Assoziation als zum Euphrasio-Alchemilletum vikari-
ierende Gesellschaft. Die Milchkrautweiden des Raxplateaus werden schließlich von
DIRNBÖCK & GREIMLER ( 1997) ebenfalls zum Crepido-Festucetum gestellt.

10.10. ERICO-PINETEA-
Klasse der SchneeheicTe-Föhren-Wälder

und subalpinen Latschen-Gebüsche

10.10.1. Erico-Pinetalia -
Gleichnamige Ordnung

10.10.1.1. Erico-Pinion mugo -
Verband der subalpinen Karbonat-Latschen-Gebüsche

Aufgrund des aufbauenden Anteils einiger Arten derVaccinio-Piceetea.von denen
Vaccinium myrtillus und V. vitis-idaea hochstet sind und öfters als (Co-) Dominante auf-
treten, sowie der steten Homogyne alpina könnte man den Verband auch zu dieser
Klasse stellen.ZumTeil bestehen stärkere Beziehungen zu den sauren Fichten-Wäldern,
insgesamt aber weisen Rhododendron hirsutum und andere Arten, insbesondere die in
den saureren Ausbildungen oder höheren Lagen oft fehlenden Erica herbacea,
Calamagrostis varia und Polygala chamaebuxus doch zu den Erico-Pinetea.

86

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



BRAUN-BLANQUET (1939) führt den Verband Pineto-Ericion bei der Klasse der
Vaccinio-Piceetea und beschreibt dort unter anderem die folgenden Assoziationen: a) Im
Mugeto-Ericetum mit den Charakterarten Erica carnea, Carex alba, Polygala chamaebu-

xus, Pyrola chlorantha sind als Begleiter hoher Stetigkeit Calamagrostis varia, Sesleria varia,

Lotus comiculatus und Biscutella laevigata vorhanden. Die Standorte liegen oft an der
Waldgrenze und sind durch ein flachgründiges Bodenprofil mit ca. 10-15 cm dickem
Erica-Auflagehumus über skelettreicher Rendsina mit basischem A-Horizont gekenn-
zeichnet, b) Das Mugeto-Rhodoretum ist durch die Arten Rhododendron hirsutum,
Arctostaphylos alpina, Rhododendron intermedium, Sorbus chamaemespilus charakterisiert.
Als Begleiter hoher Stetigkeit werden Sesleria varia, Dryas octopetala, Biscutella laevigata,
Tofieldia calyculata und Pinguicula alpina angeführt. Es handelt sich um eine reliefbedingte,
schattenliebende Assoziation, die in den inneren Alpenteilen ausschließlich in N-
Exposition, erst in den feuchteren Außenteilen in allen Expositionen auftritt. Der Boden
mit einer mächtigen Humusschicht ist stärker versauert als unter dem Mugeto-Ericetum.

Die von verschiedenen Autoren beschriebenen Assoziationen, Gesellschaften,
Subassoziationen und Ausbildungen lassen sich z.T. einer der weiter unten besproche-
nen Assoziationen zuordnen. Dies gilt z. B. fürTHIMM ( 1953), die eine Gruppe von
Zwergstrauch-Aufnahmen zum Rhododendretum hirsuti und Rhododendretum mix-
tum mit Rhododendron ferrugineum und R. intermedium stellt. Im Pinetum mugi selbst,
welches auch eine Lärchen-Zirben-Ausbildung enthält, dominiert Rhododendron ferrugi-
neum. Auch für das von PIGNATTI-WIKUS ( 1960) aus dem Dachsteingebiet mittels
einer Sammeltabelle belegte Mugeto-Rhodoretum hirsuti gilt ähnliches. Diese
Aufnahmen gliedert WENDELBERGER ( 1962) folgendermaßen: Die Subass. von Erica
carnea enthält in derVar v. Calamagrostis varia mit Amelanchier ovalisjhymus praecox
subsp. polythchus, Sorbus aha einige Arten, die in trockeneren, wärmeren Latschen-
Gebüschen oder in den Rotföhren-Wäldern stärker präsent sind. Daneben sind aber
auch die subalpinen Hochstauden stärker vertreten. Die Subass. v. Vaccinium uliginosum
mit Rhododendron ferrugineum, Empetrum hermaphroditum dürfte dem Rhododendro
ferruginei-Mugetum anderer Autoren, letztlich demVaccinio-Pinetum montanae sensu
MORTON ( 1927) entsprechen. MARGL ( 1973) berichtet aus dem Bereich der nie-
derösterreichischen Kalkalpen (Gippel.Göller) von einem Pinetum mugi, welches in drei
Ausbildungen auftritt: Die subass. arborietosum mit reichlich Eberesche, Grünerle,
Lärche, Fichte und etwasTanne, Buche, Ahorn in der Baum- und Strauchschicht ist sehr
reich an Waldstauden und Stauden der Betulo-Adenostyletea. Das Pinetum mugi typi-
cum ist arm an anderen Großgehölzen und liegt in einer frischen und einer feuchten
Ausbildung vor.THIELE ( 1978) stellt eine Reihe von Aufnahmen aus dem Wimbachgries
zu einer Schneeheide-Alpenrosenbusch-Tabelle mit einer Reihe von Ausbildungen
zusammen. Einige der Aufnahmen lassen sich wahrscheinlich verschiedenen
Gesellschaften innerhalb des Erico-Pinion mugi zuordnen. SMETTAN (1981) berichtet
von einem Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae, das in zwei Subassoziationen
auftritt: In der Subass. ericetosum herbaceae sind Erica und Rhododendron hirsutum von
etwa gleicher Deckung. In der Subass. rhododendretosum ferrugineae fallen diese bei-
den Arten teilweise aus. Als weitere Differentialarten sind hier Polythchum formosum,
Saxifraga rotundifolia und Vaccinium uliginosum angeführt. HERTER ( 1990) stellt seine
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Aufnahmen, in welchen Rhododendron dominiert und Erica nur von mittlerer Stetigkeit
ist, zum Erico-Rhododendretum hirsuti. Er gliedert eine Subassoziation mit
Rhododendron ferrugineum ab. Daneben gibt es noch einVaccinio-Rhododendretum fer-
ruginei, in welchem Pinus mugo, Rhododendron hirsutum und Erica fehlen. Die Zuordnung
einzelner Bestände oder Aufnahmegruppen ist zwar durch die Bearbeitung der Erico-
Pinetea von WALLNÖFER (in MUCINA & al. 1993) etwas erleichtert. Was aber gerade
hier nach wie vor fehlt, ist einTabellenvergleich über die gesamten Ostalpen.

Vaccinio myrtilli-Pinetum montanae - Karbonat-Latschen-Gebüsch mit
Rostblättriger Alpenrose (Tab. 32.1 )

Dieser Assoziation gehören die meisten Latschenbestände der Hochlagen des Unter-
suchungsgebietes an. Abgesehen von einigen tief herabreichenden Nordseiten-
Ausbildungen zwischen 1200 und 1400 m, liegt der überwiegendeTeil zwischen 1500 und
2040 m. Floristisch ist diese Assoziation schon durch eine Reihe von Sträuchern gut von den
anderen getrennt. Es sind dies Alnus viridis, Lonicera caerulea und L nigra, Salix waldsteiniana,

Rubus idaeusjuniperus communis subsp. alpina, Sorbus chamaemespilus und Abies alba, wel-

che nicht mehr über die Latschen hinauswächst. DieTrennarten in der Krautschicht sind vor
allem Hochstauden der Betulo-Adenostyletea (Adenostyles alliahae, Saxifraga rotundifolia,
Viola bifiora, Geranium sylvaticum, Veratrum album, Soldanella alpina, Dryopteris carthusiana
agg, Polygonatum verticillatum) und solche, die zum Caricion ferrugineae vermitteln (Carex
ferruginea, Luzula glabrata), Arten derVaccinio-Piceetea (Lycopodium annotinum,Avenella
fìexuosa, Calamagrostis villosa, Luzula sylvatica) und einige Arten staudenreicher
Schuttfluren, welche zu denThlaspietalia und zu den Fagetalia vermitteln.

Die angeführtenVaccinio-Piceetea-Arten,zusammen mit den ubiquitären Vaccinium myr-
tillus und V.vitis-idaea sowie Homogyne alpina, rücken diese Gesellschaft am stärksten in
die Nähe der Fichtenwälder. Mit Rhododendron hirsutum, Sorbus chamaemespillus und
besonders in den basenreicheren Ausbildungen weiteren Arten der Erico-Pinetea sowie
dem über die übrige Artengarnitur gegebenen Zusammenhang mit den folgenden
Gesellschaften ist sie doch einigermaßen im Erico-Pinion fundiert. Die Standorte sind vor
allem über dem grob strukturierten Dachsteinkalk, der in Hochlagen oft von tiefen
Karrenrinnen durchzogen ist, meistens ein Mosaik aus dicken, sauren Nadel- Rohumus-
auflagen,Tangelrendzinen,flachgründigen Rendzinen und Kalkrohboden-Lücken. Die
Durchfeuchtung ist meistens gut; die mächtigen Rohhumuskörper wirken als gute
Feuchtigkeitsspeicher

Die Aufnahmen lassen sich in fünf Ausbildungen gliedern:

a) Eine Gruppe von Aufnahmen höchster Lagen oder reliefbedingter Grenzstandorte
enthält nur wenige der höherwüchsigen Stauden und ist durch einige
Hochlagenarten wie Myosotis alpestris, Festuca versicolor subsp. brachystachys,
Homogyne discolor und Salix retusa geprägt. Einige davon sind Mangelausbildungen,
so vor allem die sehr artenarme Aufn. 200, in welcher die Schuttüberrollung dem
Unterwuchs stark zusetzt.
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b) Eine hochstaudenreichere Gruppe ebenfalls höherer Lagen, in welcher aber die
Säurezeiger stärker hervortreten.Viele Aufnahmen dieser Einheit stammen von
weniger geneigten Bereichen, in welchen die tiefen Dachsteinkalk-Karrenfelsfugen
von mächtigen Rohhumus-Auflagen erfüllt sind. Rhododendron intermedium,
Rhododendron ferrugineum und in der Strauchschicht Lonicera caerulea und Alnus viri-

dis zeigen diese Bedingungen an. Die mehrmals von anderen Autoren erwähnte
Subass. rhododendretosum ferruginei verschieden benannter Latschengesell-
schaften ist in großen Zügen mit dieser Gruppe identisch.

c) Eine Gruppe hochstaudenreichster Aufnahmen stammt durchschnittlich von
etwas steileren aber sehr frischen bis wasserzügigen Hängen in etwa gleicher
Höhenlage wie b). Die Standorte haben weniger mächtige Rohhumus-
auflagen, sodaß die Pflanzenwurzeln in stärkerem Maße das basische Grundgestein
erreichen. Cortusa matthioli, Peucedanum ostruthium, Aconitum nopellus,
Deschampsio cespitoso, Parnassio palustris, Adenostyles alliahae haben hier ihr
stärkstes Auftreten.

d) Zwei Aufnahmen aus I 300 und 1400 m Höhe von der reliefbedingten Grenzzone
zwischen Wald und Latschen-Gebüsch heben sich von den übrigen Aufnahmen
des Latschengürtels durch die starke Dominanz der Lärche ab, die in diesen
Beständen mit Höhen von 15 m und mehr das Krummholz deutlich überwächst. Im
Unterwuchs dominiert Rhododendron hirsutum. Die Unterschiede gegen die ande-
ren Ausbildungen desVaccinio-Pinetum montanae liegen eigentlich nur im Ausfall
der anspruchsvolleren Hochstauden. Die kühlen N-exponierten, meist flachgrün-
digen Standorte über Dolomit sind schneereich und sehr lange schneebedeckt. In
beiden Aufnahmen ist die Latsche vorhanden. Allerdings zeigt Aufn. 105, in welcher
die Latsche mit ( I ) nur wenig eingedrungen ist, noch eine Verjüngung der Lärche,
während in Aufn.290 die Latsche mit (4) dominiert und keine Lärchen-Verjüngung
festzustellen ist. Beide Standorte liegen außerhalb eines eventuellen Almweide-
Einflusses. Solche Bestände wurden zum Teil als Gesellschaften, zum Teil als
Subassoziationen beschneben.Abgesehen vom dichteren Schluß der Lärche in der
Baumschicht gibt es aber kein Argument (vor allem kein floristisches!) für eine eige-
ne Gesellschaft. Solche und ähnliche Lärchen-Latschen-Alpenrosen-Bestände tre-
ten in sehr verschiedener Zusammensetzng auf: Das Rhodoreto-Vaccinietum lari-
cetosum,welches PIGNATTI-WIKUS ( 1960) vom Dachsteinplateau beschreibt, ist
ein Lärchen-Zirben-Mischwald mit Rhododendron hirsutum und vielen basiphilen
Arten, dem Pinus mugo fehlt. ZUKRIGL (1973) stellt die Dolomit-Lärchen-
Bestände des Ostalpenrandes, in welchen Pinus mugo und vor allem ihr
Zwergstrauch-Unterwuchs eine starke Rolle spielen, als Erico-Rhododendretum
hirsuti laricetosum zu den Latschen-Gebüschen. MAYER (1974) stellt den
Karbonat-Alpenrosen-Lärchenwald als Subass. rhododendretosum hirsuti zu
einem allerdings noch nicht ausreichend belegten Laricetum. SMETTAN ( 198 I )
beschreibt ein Rhododendro hirsuti-Laricetum aus dem Kaisergebirge. In seinen
Aufnahmen tritt Pinus mugo oft stark zurück oder fehlt überhaupt. Larix decidua ist
die einzige Kennart!
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e) Eine weitere Gruppe mittlerer bis tiefer Lagen über Kalk und Dolomit ist vor allem
durch ein starkes Auftreten von basiphilen Waldstauden und Rohbodenpflanzen
gekennzeichnet.Viele der Aufnahmen sind von gefestigten und überwachsenen,
reich strukturierten (Unterhang-) Grobblockhalden. Im oberen Haindlkar zum
Beispiel, wo Kalkfelstrümmer von mehreren Metern Durchmesser überwachsen
sind, stocken Lärche und Eberesche vor allem auf den von Vacänium myrtillus
zugewachsenen Blockoberflächen; die Latsche steht ebenfalls dort oder in nicht
zu tiefen Mulden, in welchen besonders die Hochstauden hervortreten. Insgesamt
verfügt diese Gruppe über eine Reihe von Arten mit Schwerpunkt in den Latschen-
Gebüschen und Rotföhren-Wäldern wärmerer Lagen, wie Erica herbacea,
Calamagrostis varia, Buphthalmum saliäfolium sowie Arten der Kalk- und
Dolomit-Rohböden und vor allem Fagion bzw. Fagetalia-Arten, wie Abies alba, Acer
pseudo-platanus, Lonicera nigra, Paris quadrifolia, Lamiastrum flavidum, Helleborus niger,
Mercurialis perennis,Maianthemum bifolium, Prenanthes purpurea und andere.

MORTON ( 1927) beschreibt die Gesellschaft erstmals vom Mittleren Hierlatz am
Nordabfall des Dachsteinstocks. Die beiden Aufnahmen hiezu zeigen die weiter oben
angeführte charakteristische Artenkombination, wobei vor allem Vaccinio-Piceetea-
Arten und Betulo-Adenostyletea-Arten hervortreten. HOPFLINGER (1957) stellt
seine Latschen-Aufnahmen zum Pinetum mughi calcicolum. In seinerTabelle sind Erica-
reiche Aufnahmen, in welchen Rhododendron hirsutum fehlt oder untergeordnet ist und
in denen vor allem die Hochstauden der Betulo-Adenostyletea fehlen, mit
Rhododendron- und Hochstauden-reichen vermischt. Diese letzte Gruppe ließe sich
demVaccinio-Pinetum montanae zuordnen, die erste dem Erico-Pinetum prostratae.
Einige Aufnahmen des Rhododendro-Mugetum von LIPPERT (1966) auf Dolomit und
Dachsteinkalk in höheren Lagen mit Rhododendron hirsutum, Sorbus chamaemespilus und
einigen Hochstauden bzw. Waldpflanzen könnte man auch zu dieser Gesellschaft stel-
len.Vom Höllengebirge belegt RUTTNER (1994) eine Hochstaudenvariante und eine
Variante mit Fichtenwaldzeigern (sub Rhododendro hirsuti-Mugetum prostratae typi-
cum). MAIER ( 1994) belegt von der Dachstein-Nordabdachung Latschen-Gebüsche
(sub Erico-Rhododendretum hirsuti), von denen die Carex ferrug/neo-Ausbildung der
hochstaudenreichen Ausbildung desVaccinio-Pinetum montanae der Ennstaler Alpen
weitgehend entspricht. GREIMLER & DIRNBÖCK ( 1996) belegen die Gesellschft vom
Schneeberg. Vom Raxplateau erwähnt WENDELBERGER (1971) eine Subass. v.
Vaccinium myrtillus des Mugeto-Rhodoretum,die demVaccinio-Pinetum montanae ent-
spricht (DIRNBÖCK & GREIMLER, 1997).

Lycopodio annotini-Pinetum uncinatae (Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo) -
Bärlapp-Latschen-Gebüsch (Tab. 32.2 a)

Eine Gruppe von drei Aufnahmen ist vom vorigen Latschengebüsch deutlich getrennt.
Es handelt sich dabei um Bestände mit reichlich Sphagnum quinquefahum in Höhenlagen
zwischen 700 und I 130 m, in denen die für dasVaccinio-Pinetum montanae charakteri-
stischen Hochstauden fehlen. Aufgrund des teilweise extremen Mosaik-Charakters der
Bestände findet man auf den aus Sphagnum-Decken hervorstehenden Kalkblöcken
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oder im weniger grob strukturierten Dolomit neben oder zwischen Sphagnum kleine
Rohboden-Flecken mit einzelnen Föhrenwaldarten. Einzelne Kalkpflanzen wie Sesleha
varia wachsen durch die geschlossenen Sphagnum-Decken hindurch. Einige Arten
sowie die dem Erico-Mugetum fehlenden Vaccinio-Piceetea-Arten von stärkerem
Differentialwert weisen auch in Richtung Rhodothamno-Rhododendretum.

STARLINGER ( 1992) beschreibt die Assoziation aus dem Fernpaßgebiet. In diesen
Spirkenbeständen ist Sphagnum quinquefahum oft gegen 100 % deckend. Abgesehen
vom Fehlen der Spirke in den östlichen Kalkalpen besteht eine große floristische Ähn-
lichkeit zu den Gesäuse-Aufnahmen. Hierher läßt sich vermutlich auch dieTorfmoos-
Variante (mit Sphagnum nemoreum) des Rhododendro-Mugetums von RUTTNER
(1994) stellen.

Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti (Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo) -
Karbonat-Alpenrosen-Latschen-Gebüsch (Tab. 32.2 b)

Eine weitere Gruppe von drei Aufnahmen ist von den übrigen Latschenbeständen deut-
lich getrennt und stimmt bezüglich derSeslerietalia-Arten mit der von BRAUN-BLAN-
QUET ( 1939) beschriebenen Gesellschaft gut überein. Es handelt sich um einstrah-
lungsreiche (trotz vorwiegenderW- bzw. N-Exposition),ziemlich offene Bestände über
stabilisiertem Dolomitschutt in mittleren Höhenlagen zwischen I 350 und 1540 m.
Einige Begleiter hoher Stetigkeit, wie Dryas octopetalajofieldia calyculata, Pinguicula alpi-
na, verhalten sich alsguteTrennarten gegen die übrigen Latschenbestände. Biscutella lae-
vigata und Carex ornithopoda trennen gegen dasVaccinio-Pinetum montanae.Vom
Erico-Mugetum ist die Einheit vor allem durch das weitgehende Fehlen der Rotföhren-
Waldarten getrennt, obwohl Erica herbacea in 2 Aufnahmen vorhanden ist, in einer
sogar als Dominante. Bezüglich der übrigen Gesamtartengamitur sind diese Aufnahmen
von den anderen Latschenbeständen sehr verschieden. Diese Artengarnitur setzt sich
aus Schutt- und Felspflanzen sowie Arten der alpinen Rasen zusammen. Neben Dryas
und Carex firma belegen dies die in allen anderen Aufnahmen fehlenden Saxifraga cae-
sia und Crépis jacquinii.

Von den bei BRAUN-BLANQUET (1939) noch als Charakterarten der Assoziation
geführten Arten sind Rhododendron hirsutum und Sorbus chamaemespilus aufgrund der
erweiterten Kenntnislage als Verbandscharakterarten zu werten. Arctostaphylos alpinus
tritt im Gesäuse kaum in die Latschen-Bestände ein. Rhododendron intermedium wächst
im Vaccinio-Pinetum montanae. Eine Serie von Arten fehlt den Aufnahmen von
BRAUN-BLANQUET (I. c.) aus chorologischen Gründen, was das Vergleichen er-
schwert. Es sind dies allen voran die Dominante Rhodothamnus chamaecistus, dann die
Arten Cerastium carinthiacum, Hieracium porrifolium, Leucanthemum atratum, Primula clu-
siana, Thlaspi alpinum, Silène alpestris, Galium noricum, Helleborus niger, Trisetum alpestre
und Potentilla dusiana. Hierzuerwähnen ist auch das von AICHINGER( 1933) beschrie-
bene Pinetum mughi calcicolum. Dieses ist eine Pioniergesellschaft nackter, steriler,
brüchiger Kalke und Dolomite. In diesen Aufnahmen sind Erica herbacea und
Rhododendron hirsutum mit etwa gleicher Dominanz vertreten. Er sieht die
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Subassoziation als Initialglied einer Reihe, die beim Pinetum mughi silicicolum endet. In
diesem dominieren Rhododendron ferrugineum und die Voccinium-Arten. Einige
Aufnahmen des Rhododendro-Mugetum von LIPPERT (1966) belegen das
Sukzessionsgeschehen auf Dolomit und Dachsteinkalk in höheren Lagen. Die
Aufnahmen des Dachsteinplateaus von ROITHINGER ( 1996) zeigen z.T. Beziehungen
zumVaccinio-Pinetum montanae.

Erico carneae-Pinetum prostratae (Erico-Pinetum mugo) - Schneeheide-Latschen-
Gebüsch (Tab. 32.3)

Diese Aufnahmen mittlerer bis tiefer Lagen (640-1530 m) unterscheiden sich in floristi-
scher Hinsicht von der Erica-reichen Ausbildung desVaccinio-Pinetum montanae wie
folgt: I) Erico herbacea dominiert in der Krautschicht, Rhododendron hirsutum tritt
zurück, Calamagrostis varia ist in allen Aufnahmen vorhanden und zumeist codominant.
2) Erico-Pinion sylvestris-Arten treten in der Krautschicht noch stärker hervor In der
Baumschicht kommt Pinus sylvestris dazu. Die Sträucher des Rotföhren-Wal des (Sorbus
aria,Amelanchier ovalis, Frangula alnus) treten zusammen mit Jun/perus communis stärker

hervor. 3) Die Hochstauden der Betulo-Adenostyletea sowie die nicht ubiquitären
Vaccinio-Piceetea-Arten fehlen.

Mit Ausnahme einer Aufnahme aus einer Mischgesteinszone stammen alle aus dem
Dolomitbereich. Ein hoher Anteil von Schuttarten und Arten der Seslerion-Rasen zeigt,
daß die Gesellschaft vor allem auf den wenig baumfreundlichen Ramsaudolomit-
Schuttkörpern als Endglied einer langen Reifungsphase zu sehen ist, das sich im günstig-
sten Fall über ein Rotföhren-Stadium zu einem in besseren Lagen noch von der Buche
durchsetzten Lärchen-Fichten-Wald entwickeln kann.

Es lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: a) In dieser Gruppe haben Arten der
Petasition-Schuttfluren und der Seslerion-Rasen einen höheren Anteil. Eine
Baumschicht fehlt oder ist nur in sehr geringem Maß vorhanden. Gelegentlich tritt über
lokalen Rohhumus-Anhäufungen Calluna vulgahs stärker auf. b) In diesen Beständen ist
Pinus sylvestris vorhanden, aber nur in der Baumschicht. Trotz der stärkeren
Beziehungen zum Schneeheide-Rotföhren-Wald über die Strauchschicht (Frangula
alnus, Amelanchier ovalis) und die Krautschicht (Galium lucidum.Anthericum ramosum,
Daphne cneorum) ist mit einer Reifung zu diesem nicht zu rechnen, da in der Strauch-
und Krautschicht die Fichte am stärksten aufkommt. Die Rot-Föhre findet anscheinend
im etwas gereifteren Bestand auf dem Rohhumus keine guten Verjüngungs-
bedingungen mehr

ZÖTTL (1951) beschreibt die Gesellschaft erstmals aus dem Wettersteingebirge als
Pinus montana prostrata-Erica carnea-Assoziation. LIPPERT ( 1966) belegt ein Erico-
Mugetum auf Dolomit-Verwitterungsböden tieferer Lagen mit Pinus mugo und Erica
herbacea als Charakterarten. Rhododendron hirsutum ist in dessen typischer Ausbildung
nur von mittlerer Stetigkeit und geringer Deckung (+, I ). In kühlen, luftfeuchten N-Lagen
erreicht Rhododendron aber hohe Deckungswerte von 2-4 bei hoher Stetigkeit.
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ÌO.]O.l .2. Erico-Pinion sylvestris -
Verband der Schneeheide-Föhren-Wälder

Erico-Pinetum sylvestris - Schneeheide-Rotföhren-Wald (Tab. 32.4)

In den tieferen Lagen der stark strukturierten, zerklüfteten und von mächtigen
Schuttströmen durchzogenen Ramsaudolomitgebiete kommt es sowohl auf den
Felshängen als auch auf den Schuttkörpern zu einem oftmaligen Kontakt und häufiger
Durchdringung von Latsche und Rot-Föhre. Die Rot-Föhre bildet vor allem in strah-
lungsreichen, wärmeren S-Expositionen großflächige (Rein-)Bestände, während die
Latsche steile Felsabbrüche und schattigere Grabeneinhänge vor allem in N-Exposition
besiedelt (siehe Abb. 14 u.41 ). Die drei Aufnahmen stammen von Höhen zwischen 640
und 800 m, wobei zu bemerken ist, daß bei entsprechender Exposition latschenfreie
Rotföhren-Bestände bis über I 100 m ansteigen.

Die Aufn. 259 und 364 stammen von Dolomitschuttkörpern, auf welchen zwischen
nestartigen Baum- und Strauchgruppen, die eine seichtgründigeTangelrendsina um sich
ausgebildet haben, größere Rohbodenflecken vorhanden sind. Auf diesen findet man
neben den Schuttpflanzen auch die weit herabgewanderten Seslerion-(vor allem
Firmetum-)Arten. Aufn. 038 ist ein Rotföhren-Bestand mit Fichte und Lärche über
einem Dolomit-Steilhang, welcher zu Beginn der Geländearbeit der Orientierung hal-
ber aufgenommen wurde.

Die Dolomit-Rotföhren-Wälder haben wohl Reliktcharakter (siehe SCHMID 1936)
und dürften auf diesen extremen Standorten, was die langsame Bodenreifung, aber auch
die oftmalige Störung auf den Schuttkörpern betrifft, nur in sehr günstigen Lagen zu
einer Weiterentwicklung kommen. THUM (1980) hat in seiner Arbeit über die
Waldgesellschaften der Ennstaler Alpen das Erico-Pinetum in drei Subassoziationen
gegliedert: Die Subass. rhododendretosum hirsuti besiedelt die schattseitigen Dolomit-
Steilhänge; die Subass. myrtilletosum umfaßt Jungschutt-Kiefern-Pioniergesellschaften,
und die weit verbreitete Subass. calamagrostietosum variae wächst auf sonnseitigen
(Dolomit)-Steilhängen. Diese zuletzt genannte Subassoziation ist auch in den südlichen
Gesäusebergen nach meinen Beobachtungen die häufigste.

Pinus sylvestris-Salix e/eognos-Gesellschaft - Rotföhren-Grauweiden-Gebüsch

(Tab. 32.5)

Diese Gebüschformation vermittelt zwischen den Ruhschutt-Fluren des Petasitetum
paradoxi und dem Erico-Pinetum (bzw. Erico-Mugetum) der mächtigen Dolomit-
Schuttkörper. Die Aufnahmen stammen von wenig steilen Schutthängen und Graben-
säumen zwischen 610 und 760 m. Sie sind reich an Petasition-Arten und anderen
Rohbodenpflanzen. Salix eleagnos (die Grau- oder Lavendelweide), welche in den
gereifteren Pestwurzfluren oft ziemlich dichte Bestände aufbaut, deren Alter man
anhand der Jahrestriebe gut abschätzen kann, wächst hier bis zu einem über 5 m hohen
Strauch heran. A/nus incona, welche mit schwächerer Deckung an dieser Strauchschicht
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beteiligt ist, wächst vereinzelt über diese hinaus. Die Rot-Föhren sind in der Größe mei-
stens etwas zurück, zeigen aber, daß es sich nur um eine ziemlich kurzfristige Über-
gangsformation handelt. Dies bestätigen in der Krautschicht Erica herbaceo, Polygala cha-
maebuxus, Leontodon incanus und vereinzelt andere konstante Arten des Erico-Pinetum.
Neben Salix eleagnos.Alnus incarta sind mit Hieracium staticifolium, Dryas octopetala und
(nur einmal) Salix purpurea weitere Arten der diagnostischen Kombination des
Dorycnio-Pinetum vorhanden.Von den Kennarten fehlen allerdings Dorycnium gerrna-
nicum, das im Gebiet überhaupt fehlt, und Festuca amethystina, die im Gebiet sehr selten
ist. Bei denTrennarten fehlt die typische Auwaldpflanze Rubus caesius.

SEI BERT ( 1958) berichtet in seiner Arbeit über die Pupplinger Au bei München von
einer Entwicklungsreihe, die auf jungen Flußaufschüttungen beim Chondrilletum salice-
tosum beginnt. Dieses wird vom Dorycnio-Pinetum caricetosum humilis abgelöst, oder
reift über ein Zwischenglied, das Alnetum incanae pinetosum, zum Dorycnio-Pinetum
molinietosum.Auf der Suche nach weiteren Affinitäten zum Dorycnio-Pinetum von SEI-
BERT (I. c.) stellt man fest, daß bei der Subass. caricetosum humilis neben den
Differentialarten die angeführten Begleitarten aus denthermophilenTrockenwäldern,
sowie die Festuco-Brometea-Arten fehlen. Für die Subass. molinietosum fehlen eine
Reihe von Arten des unmittelbaren Uferbereiches. Es bleibt also nur der weiter oben
angeführte Rumpfan floristischen Gemeinsamkeiten, deren diagnostischer Wert aber
nicht besonders überzeugt, wenn man noch dazu das Bestandesbild berücksichtigt: Es
gibt noch keine Baumschicht! Standörtlich sind ebenfalls Unterschiede hervorzuheben:
Handelt es sich beim Dorycnio-Pinetum um alluviale Schotter in Wassernähe, so stam-
men vier Aufnahmen der hier beschriebenen Formation von den Rändern breiter
Schuttströme, in deren abgesenktem Zentrum ein mehr oder minder ausgeprägter
Graben nur zur Zeit der Schneeschmelze oder bei starken Gewittern durchflössen
wird. Eine Aufnahme stammt von einem breiten Schuttfächer am Ausgang einer
Dolomitschlucht, auf welchem ebenfalls kein regelmäßiges Wasserregime festzustellen
ist.

In diesem Zusammenhang muß auch auf AICHINGER ( 1933) hingewiesen werden,der
von einem Hippophae-Salix incana-Pinus sy/vestris-Gebüsch berichtet. Dieses ist ein
Entwicklungsglied zwischen der Tortella /nc/znoto-Subassoziation des Xerobrometums,
welche bei sinkendem Grundwasserstand aus dem Myricarieto-Epilobietum hervor-
geht, und dem Pinus sy/vestris-Bestand mit Eichen-Beimischung. Aus dem oberen Lechtal
in Tirol beschreiben MÜLLER & BÜRGER (1990) die Pflanzengesellschaften des
Alluvialbereichs. Dort entsteht aus der mit Kies und Grobsand überschütteten Weiden-
Tamarisken-Gesellschaft (Salici-Myricarietum) ein Lavendel-Weiden-Gebüsch
(Salicetum eleagni). Diese Gesellschaft tritt auch auf frisch aufgeschotterten Kiesflächen
in Form einer niedrigen Initialgesellschaft auf. Myhcaria germanica /st in diesem
Lavendelweiden-Gebüsch noch vorhanden und bezeugt, daß es sich um Standorte mit
oberflächennahem Grundwasser handelt. Dies trifft auf die floristisch sehr ähnliche
Dryas-Phase des Erico-Pinetum sylvestris nicht mehr zu, welche die Autoren auf den
hoch aufgeschütteten, grundwasserfemen Grobschotterflächen festgestellt haben. Die
Artenzusammensetzung dieser Dryas-Phase ist dem im Gesäuse vorgefundenen
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Rotföhren-Grauweiden-Gebüsch sehr ähnlich. In diesem aber spielen die Arten der
Petasition-Schuttfluren eine wichtige Pionierrolle und prägen auch noch lange die suk-
zessive höherund dichter werdenden Bestände. Ohne weiteres Vergleichsmaterial aus
den flußfernen Grabenrändern und Schuttströmen sollte diese Formation vorläufig als
das belassen werden, was sie offensichtlich ist: Ein Übergangsglied der flußfernen
Schuttströme und Schuttkörper mit zeitweiligem starkem Wasserdurchfluß oder
Hangwasserzug, das zwischen dem Petasitetum paradoxi, dem Salicetum eleagni und
dem Erico-Pinetum steht.

1 1. Die Speikböden

11.1. Einleitung

Die pflanzensoziologische Analyse derSpeikbodenrasen beruht auf einer anderen auf-
nahmetechnischen Methode, wobei auf einige Voraussetzungen für pflanzensoziologi-
sche Aufnahmen bewußt verzichtet wurde (siehe 9.1). Das damit erhaltene
Datenmaterial wurde ausschließlich mit numerischen Methoden klassifiziert und ordi-
niert. Aus diesem Grund, der etwas ausführlicheren Methoden-Darstellung und -
Diskussion, werden diese Rasen als eigenes Kapitel abgehandelt.

11.2. Beschreibung der Speikböden

Geomorphologisch handelt es sich umVerebnungen in den Gipfelbereichen (siehe Abb.
30) inTeilen der untersuchten Kalkgebirgsstöcke, auf denen Arten der Silikatrasen stark
hervortreten (siehe GREIMLER 1990). In den südlichen Gesäusebergen ist der
Plateauberg-Charakter der Nordöstlichen Kalkalpen nicht besonders ausgeprägt. Er
fehlt überhaupt im Bereich der Haupterhebungen (Hochtor-Ödstein, Admonter
Reichenstein).

Auf dem Admonter Kalbling befindet sich nordöstlich des Gipfels eine auffallende
Verebnung. Den ausgeprägten Plateauberg-Charakter einer sogenannten „Rax-
Landschaft" (sensu LICHTENECKER 1926) findet man aber nur auf dem Zinödl von wo
der große nördliche Speikböden die größte derartige Verebnung im Arbeitsgebiet dar-
stellt. Geologisch bestehen sowohl Admonter Kalbling als auch Zinödl aus
Dachsteinkalk. Auf dem Admonter Kalbling handelt es sich um den nur undeutlich
gebankten Riffkalk, auf dem Zinödl dagegen um den deutlich gebankten Lagunenkalk.

Die klimatische Situation ist entsprechend der gipfelnahen Lage von hohen
Niederschlägen, häufigem Nebel, aber auch (trotz der jeweils von drei Seiten geschütz-
ten Lage) häufigem und starkem Wind geprägt. Etwas überraschend (aufgrund des
Reliefs) ist die anscheinend ziemlich langeAperzeitvonca.5 Monaten.
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Die zumeist tiefgründigen Böden (siehe Abb. 6) sind wohl als Kolluvien zu deuten. An
ihrer Entstehung hatte wahrscheinlich auch äolisches Material maßgeblichen Anteil
(siehe SOLAR 1964, JENNY 1926). Aufgrund einiger Profilgrabungen (Profile siehe 5.3)
und Bodenbohrungen zeigten sich Braunlehme als vorherrschend. Daneben wurden
auch tiefgründige Rendzinen festgestellt.

Ein Vergleich der auf den beiden großen Speikböden vorgefundenen Braunlehme zeigt
folgendes: Den pH-Werten im Ah-Horizont auf dem Admonter Kalbling von 5,6 bzw.
6,2 stehen Werte auf dem Zinödl um 4,4 gegenüben Im Bv-Horizont wurden auf dem
Admonter Kalbling Werte um 5,1 festgestellt; auf dem Zinödl solche um 4,3. Diese
punktuellen Messungen sind zwar nicht statistisch abgesichert, sie korrelieren aber sehr
gut mit den Ergebnissen derVegetationsanalyse.

11.3. Methoden

11.3. 1. Erhebungen im Gelände

DerVersuch, Aufnahmen auf dem Speikboden des Admonter Kalbling nach den
klassischen Kriterien der Homogenität und der Minimum-Areal-Bedingung
anzufertigen, erwies sich als praktisch äußerst schwierig oder nicht durchführ-
bar. Die nur leicht nach NNO fallende Verebnung, deren Pflanzendecke von ferne
einen ± homogenen Eindruck macht, zeigt sich bei näherer Betrachtung stark
strukturiert. Neben größeren und kleineren Geländehohlformen, dem Mikrorelief
aus Kuppen und Mulden zeigten sich auch die Tiefe des für die Wurzeln erreichbaren
Kalkgesteins und damit die Bodengründigkeit als wesentliche, vegetations-
bestimmende Faktoren. In diesem sehr kleinräumigen Mosaik war es meistens
nicht möglich, größere homogene Aufnahmeflächen zu finden. Ich entschloß
mich daher zu einem Transekt-Rasterverfahren, d. h. einer Serie von Stich-
proben-Aufnahmen, welche, in konstanten Abständen über die gesamte Fläche
verteilt, ein einigermaßen vollständiges Bild der Vegetationsdecke erbringen
mußten.

Auf dem Admonter Kalbling wurden 44 Aufnahmeflächen von I m2 Größe, mit einem
Abstand von jeweils 10 m voneinander untersucht (siehe Abb. 7). Der große nördliche
Speikboden auf dem Zinödl wurde nach derselben Methode untersucht, allerdings
konnten dort aufgrund der größeren Einheitlichkeit der Vegetationsdecke 32
Aufnahmen, welche in einem durch 4 Quertransekte ergänzten Längstransekt ange-
ordnet wurden (siehe Abb. 8) als genügend erachtet werden. Die sehr zeitaufwendige
Aufnahme-Methode mußte auch der fortgeschrittenen Jahreszeit wegen auf das nötig-
ste beschränkt werden, da Ende August, Anfang September im Gebiet jederzeit mit
einem Wintereinbruch gerechnet werden muß. Weitere 10 Aufnahmen wurden auf
einem kleineren Speikboden mittiefergründigem Rendzina-Boden nahe dem Zinödl-
Gipfel im 5 m-Abstand voneinander angefertigt.
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Admonter Kalbling, Speikboden, 2140 m

Caricetu m firma eu. Seslerio - Semperviretum

Ft

O31 au. a-H a 9

( ^\ Gelände-Hohlform

( —- N; Doline

Fels

^ • • • markierterTouristensteig

D Aufnahme-Fläche

3 Bodenuntersuchung

Schneeböden •'-~^<
Doline

Abb.7: Die Aufnahme-Flächen auf dem Speikboden desAdmonter Kalblings.
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Caricetumfirmae

Seslerion-Rasen

ò?o aéi o6t a So vji oil

Zinödl, nördlicher

Speikboden, 2030 m

• / •

Aufn.-Fläche

ß Bodenuntersuchung

F Festuca varia

3 Juncus trifidus

Abb. 8 a: Die Aufnahme-Flächen auf dem großen Speikboden des Zinödls.
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o

/v

Zinödl, nördlicher

Speikboden, 2030 m

Schneegrenze am 15. Mai 1990

Grenze der Zone stärkerer Durchfeuchtung

Agrostis alpina fehlt

Nardus stricta vorhanden

Deschampsia cespitosa vorhanden

Abb. 8 b: Einige Aufnahme-Flächen auf dem großen Speikboden des Zinödls und ihre Korrelation mit der Ausaperung.
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Zinodi, nördlicher Speìkboden,2030]m

srs8

264b Juncus trifidus-Gruppe

10m
ST57

s r 57 und srse
Agrosti s alpina -Agrostis
rupestris -Speikrasen

263 Festuca varia-Gruppe

26Ua Juncus fri f idus-Gruppe

Abb. 9: Nebeneffekte „objektiver"Aufnahme-Verfahren: Seltene Pflanzen und Pflanzengruppen werden nicht
erfaßt

Ein Effekt, der bei der Anwendung von ,.objektiven" Aufnahme-Methoden auftreten
kann, ist, daß seltene Pflanzen, Pflanzengruppen oder bestimmte Ausbildungen sozusa-
gen „durch den Rost fallen" (siehe Abb. 9). Bei konsequenter Anwendung der
Rastermethode vom Admonter Kalbling wäre zwar ein kleiner Nardetum-Fleck des
Zinödls in den Bereich von I oder 2 Aufnahmeflächen gefallen; die Fragment-
Gesellschaften sind aber so positioniert, daß sie auch damit nicht erfaßt worden wären.
Daher sind derartige Verfahren immer durch eine vorausgehende und parallele
Beobachtung der übrigenVegetation zu begleiten, wenn man ein vollständiges Bild erhal-
ten will.

11 .3 .2 . Auswertung

a) Klassifikation

Die mit demTransekt-Raster-Verfahren erhaltenen Aufnahmen wurden als erstes einer
TWINSPAN-Klassifikation unterzogen. Der Algorithmus erkennt die Ausreißer-
Aufnahmen STO I, ST05 und gruppiert sie an den linken und rechten Rand derTabelle.
Eine weitere Klassifikation ohne Aufn. STO I, ST05 mit einem agglomerativen Cluster-
Verfahren (NCLAS: complete linkage) führt neben einigen undramatischen
Umstellungen derTWINSPAN-Tabelle zu zwei weiträumigen Verschiebungen: Aufn.
ST61 - ein flachgründiger Rasen mit Carex semperwrens-Dominanz (4), Agrostis alpina
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(2) und ansonsten der üblichen Säurezeiger-Garnitur - wird dem basiphilen Flügel der
Agrostis rupestr/s-Rasen-Gruppe zugeordnet. Offensichtlich hat hier das divisive
TWINSPAN-Verfahren im Zuge der „refined ordination" (HILL 1979) die Dominanz
der Corex sempervirens doch stärker gewichtet und in Beziehung zu den übrigen Carex
semperv/rens-Rasen gesetzt als der Algorithmus des agglomerativen NCLAS. Aufn.
ST84, von TWINSPAN zu den Agrostis rupestr/s-Rasen gruppiert (neben den
Durchläufern und der Leitart Agrostis rupesths [2] mit Gnaphalium supinum [ I ] und
Ligusticum mutellina [I]), wird von NCLAS aufgrund der Beziehungen zu den Leitarten
des basiphileren Semperviretum-Typs (Silène acaulis [ I ],Carex sempervirens [+],Festuca
pumila [ I ]) dorthin gestellt. Derartige Gesellschafts-Mosaike sind letztlich nicht eindeu-
tig zuzuordnen.

Weiters stellt sich heraus, daß die Aufn. ST07 und ST59 von den übrigen sehr ver-
schieden sind. Aufn. ST07, ein offener Bodenanriß mit großteils gekapptem A-Horizont
und daher nur wenigen Rasen-Arten, hat ebenso wie Aufn. ST59, ein von Salix retusa
und vor allem Pionierflechten besiedelterTeil einer skelettreichen Umtriebslücke, vor-
wiegend Schneebodencharakter. Die beiden Aufnahmen werden vom Algorithmus
erst auf einem sehr hohen Distanz-Niveau von 0,88 ( I = absolute Unähnlichkeit) mit
der nächstähnlichen Gruppe vereinigt. Das Distanzniveau zwischen 0,8 und 0,9 bietet
sich bei dieser Clusteranalyse zur Gruppendefininition an. Die 7 Cluster auf diesem
Niveau kann man mit den oben genannten Einschränkungen in den Haupt-Gruppen
der TWINSPAN-Teilungen wiederfinden. Abgesehen von der verschiedenen
Bewertung einzelner Aufnahmen bestätigt der agglomerative Gruppierungs-
algorithmus NCLAS dieTWINSPAN-Klassifikation, welche schließlich die Grundlage
derTabelle bildet.

b) Ordination

Mit Hilfe des Programmes CANOCO (TER BRAAK 1987) wurde eine
Correspondence-Analyse (eine modifizierte Hauptkomponentenanalyse) durchge-
führt. Diese stellt im Sinne von WHITTAKER ( 1978) eine indirekte Gradientenanalyse
dar Die Änderung in der Artenzusammensetzung der Aufnahmen korrespondiert mit
der Änderung der Umweltparameter (der Standortsfaktoren). Dem Standorts-
Komplexgradienten entspricht ein Gesellschafts-Gradient, eine Coenocline.

11.4. Ergebnisse und Diskussion

11.4. 1. Klassifikation

Den im folgenden diskutierten Gruppierungen derTabelle 33 liegt ausschließlich die
TWINSPAN-Klassifikation zugrunde.
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Gruppe 1 : Caricetum firmae

Am linken Rand derTabelle befindet sich die Ausreißer-Aufnahme ST05, welche zum
Caricetum firmae zu stellen ist. Sie wurde am nördlichen, wiederum flachgründigen
Rand des Speikbodens vom Admonter Kalbling aufgenommen. Die Arten Saxifraga
paniculato,S. aizoides, Crépis terglouensis, Potentilla clusiana und Primula clusiana sind sonst

in keiner Speikboden-Aufnahme vorhanden.

Gruppe 2: Seslerio-Caricetum sempervirentis

Die Aufnahmen der Gruppe 2 belegen ein stärkerversauertes Seslerio-Semperviretum
der Hochlagen (siehe auch Tab. 18.2). Die Aufnahmen stammen mit Ausnahme von
ST61 und ST79 alle vom Admonter Kalbling. Es lassen sich 3 Ausbildungen unterschei-
den^) eine relativ am stärksten basische und windausgesetzte Ausbildung mit der höch-
sten Stetigkeit und Dominanz der Seslerietea-Arten, insbesondere der Firmetum-
Arten. b) eine frische Ausbildung mit einigen bezüglich Schneeschutz und Feuchtigkeit
anspruchsvolleren Arten, c) eine stärker versauerte Ausbildung mit höherer Stetigkeit
und Dominanz von Stauden und Zwergsträuchern der Sauerrasen.

Gruppe 3: Salix retusa-Oreochloa disticha-Gesellschaft

Gruppe 3 belegt die Salix retusa-Oreochloa d/st/cho-Gesellschaft, in welcher neben der
stärkeren Dominanz von Oreochloa disticha und Primula minima auch eine höhere
Stetigkeit und Dominanz der Zwergsträucher, insbesondere von Salix retusa und
Loiseleuria procumbens zu beobachten ist (siehe dazu auch Kapitel 10.7.1.1.). Ähnliche
Oreochloa-Rasen mit vielen Basenzeigern findet man in den Tabellen von PACHER-
NEGG (1972) aus dem Hochschwabgebiet. Zwei Ausbildungen lassen sich unterschei-
den: a) eine relativ basische Ausbildung, welche stärker von Seslerietea-Arten durch-
setzt ist;b) eine stark versauerte Ausbildung, in welcher diese Arten fehlen und weitere
Sauerboden-Arten auftreten.

Gruppe 4: Nicht zuordenbar

Die Aufnahmen der Gruppe 4 gehören zu rasenartigen Beständen mit Salix retusa-
Dominanz und stärkerem Auftreten von Agrostis rupesths.Trotz der Präsenz von
Homogyne discolor und Galium noricum ist diese Gruppe mit der Salix retusa-Homogyne
d/sco/or-Assoziation von AICHINGER (1933) nicht identisch. Abgesehen von den
zuletzt genannten, welche auch in anderen Gruppen mit hoher Stetigkeit vorhanden
sind, fehlen sämtliche Verbands-Kennarten desArabidion caeruleae oder Arten der
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Thiaspietea. Des weiteren kennzeichnen Silène acaulis sowie Agrostis rupestris und die
anderen Sauerrasenarten die Aufnahmen als schwer zu klassifizierendes Mosaik.

Gruppe 5: Agrostis rupestris-Gesellschaft

Die Aufnahmen der Gruppe 5 belegen den Agrostis rupestr/s-Rasen des stärker einheit-
lichen, großen nördlichen Zinödl-Speikbodens. Einige Aufnahmen des kleinen Zinödl-
Speikbodens.wo einetiefergründige Rendzina vorhanden ist, wurden ebenfalls hierher
klassifiziert. Der nördliche Zinödl-Speikboden ist die an Fläche größte Verebnung der
höheren Lagen des Untersuchungsgebietes. Sie weist nur schwache Mikrorelief-
Unterschiede über einem sehr tiefgründigen, lehmigen Braunerdeboden auf, der
sowohl im A-Horizont wie auch im B-Horizont stark versauert ist Zu diesen stark ver-
sauerten Agrost/s-Rasen liegen bis jetzt keine entsprechenden Beobachtungen aus
anderen Gebieten der Kalkalpen vor Die Aufnahmen von PACHERNEGG ( 1972) sind
deutlich stärkervon Basenzeigern durchsetzt. Dieser Agrostis rupestr/s-Rasen läßt sich in
drei Ausbildungen gliedern: a) Ist durch die Arten Agrostis alpina, Androsace chamaejas-
me, Festuca pumila als die basenreichere und relativ trockenste gekennzeichnet (siehe
Abb. 8 b) Umfaßt einige Aufnahmen vom kleinen Zinödl-Speikboden, enthält nur ver-
einzelt basiphile Arten und weist mit Carex atrata, Gnaphalium supinum, Soldanella sp.
und S. pusilla, Ligusticum mutellina und Veronica alpina zu den sauren Schneeböden hin. c)
Enthält weitere Aufnahmen vom kleinen Zinödl-Speikboden und belegt mit einer
Gruppe von Nardion-Arten (Nardus stricto, Geum montanum, Gentiana punctata) und
Nardion-Begleitern (Deschampsia cespitosa,Avenella flexuosa) den stark sauren und län-
ger schneebedeckten, besser durchfeuchteten Standort (siehe Abb. 8).

Gruppe 6: Hochstauden-Mulde

Aufn.STOI am rechtenTabellenrand ist eine tiefgründige Hochstauden-Schneeboden-
Mulde mit Girsium spinosissimum, Senecio subalpinus, Rumex alpestris, Heradeum austria-
cum, Achillea clusiana, Sagina saginoides, Poa supina. Außer Gampanula scheuchzeri und
Grepis aurea hat diese Aufnahme keine Arten mit den übrigen gemein. Syntaxonomisch
könnte man diese Aufnahme als Fragment eines Peucedanetum ostruthii (Syn.:
Cirsietum spinosissimi) betrachten.

11.4.2. Weitere Analysen

Wie dieTabeile zeigt auch das Ordinationsdiagramm (siehe Abb. 10) eine ziemlich schar-
fe Trennung der Aufnahmen zwischen den beiden großen Speikböden. Die Aufnahmen
vom Admonter Kalbling sind stark von Basenzeigern geprägt, sehr uneinheitlich, aber im
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Abb. / 0: Die Speikboden-Rasteraufnahmen im Ordinationsdiagramm

Mittel deutlich artenreicher als jene vom Zinödl (siehe Abb. I I ). Die vom Zinödl sind
einheitlicher bezüglich der Artengarnitur sowie bezüglich der Bodengründigkeit (Abb.
12). Sie sind stark von Säurezeigern geprägt und zeigen auch einen höheren Anteil der
Cryptogamen (Abb. I 3).
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Abb. 12: Vergleich der Pfianzengesellscbafien bzw. Ausbildungen auf den Speikböden: Die mittlere
Bodengründigkeil

Abb. 13: Vergleich der Pflanzengesellschaften bzw. Ausbildungen auf den Speikböden: der mittlere
Kryptogamentanteii an der Gesamtdeckung.
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Die Varianz der Aufnahmen auf der I.Achse bringt vor allem den Bodenaziditäts-
Gradienten (und damit auch den Bodengründigkeits-Gradienten) zum Ausdruck. Die
Varianz auf der 2. Achse korrespondiert stark mit dem Gefälle von windausgesetzten
Standorten extremer Mikroklimate mit relativ kurz andauernder Schneedecke hin zu
frischeren, länger schneebedeckten Standorten. Dementsprechend bilden die
Aufnahmen der beiden Speikböden jeweils untereinander wie auch insgesamt eine
Coenocline von basiphilen zu acidiphilen Gesellschaften mit frosthärteren und frische-
ren Ausbildungen.

Die Gesellschaften (bzw.-Fragmente), welche mit dem Raster-Verfahren erfaßt wurden,
beherrschen ca. 90% der untersuchten Flächen. Einige nur kleinflächig vorhandene
Gesellschaften und Gesellschaftsfragmente konnten mit dem Rasterverfahren nicht
miterfaßt werden. Die Gruppen von Festuca varia und Juncus trifidus wurden mittels
separater Aufnahmen festgehalten. Der große Festuca varia-Klon wurde als eine Einheit
aufgenommen, zwei kleinere Juncus trif/dus-Klone wurden zu einer Aufnahme vereinigt
(sieheTab. b).

Aufn.-Nr

Festuca varia s. str
Juncus trifidus

Valeriana celtica
Avenochloa versicolor
Homogyne alpina
Euphrasia minima
Leontodon helveticus
Luzula multiflora
Cerastium arvense
Pulsatilla alpina
Campanula scheuchzeri
Galium anisophyllum
Salix retusa
Anthoxanthum alpinum
Hieracium alpinum
Polygonum viviparum

263

4

2
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+

264

5

2
2
+
+
1
+
+
+
+

+
+
+

Tab. b:Die Gefäßpflanzen im scheibenförmigen Festuca varia-Klon und in den Juncus trifidus-Klonen.

Die klonalen Gebilde von Festuca varia und Juncus trifidus fallen in der kurz-
grasigen Agrostis-Matrix auf (siehe Abb. 30). Sie dürften höheren Alters sein.
Beide Arten haben in verschiedenen Caricetea curvulae-Rasen ihr Optimum. Die
soziologische und historische Deutung solcher Klone und ihrer Gesellschaftsfrag-
mente muß vergleichenden Untersuchungen in ähnlichen Speikböden der Kalkalpen
vorbehalten bleiben. Allein die Form des Auftretens der beiden Arten, insbesondere
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der große, scheibenförmige Festuca vor/o-Klon, der wahrscheinlich einige 100 Jahre alt
ist,flößen dem Beobachter Respekt ein. SAUBERER ( 1994) gibt für klonale Carex curvu-
/o-Ringsysteme aufgrund eigener Messungen und Literaturrecherchen eine radiales
Wachstum zwischen 0,74 und 0,95 mm/Jahr an. Ähnliche Werte muß man für Festuca
varia annehmen.

1 2. Räumlich-standörtliche Vegetationsmuster
in den Gesäusebergen

12. 1. Formationen, Pflanzengesellschaften
und Vegetationskomplexe

Die Anordnung der grundlegenden Formationen, der Wälder, des Krumm-
holzgebüsches, der Rasen- und Hochstaudengesellschaften, der Fels- und Schutt-
gesellschaften, welche bei ausgeglichenem Relief weitgehend mit der Abfolge der
Höhenstufen korreliert, ist in den Gesäusebergen häufig durchbrochen. Die gewaltigen
Höhenunterschiede, die scharfen Reliefunterschiede und die dadurch bedingte hohe
Reliefenergie bewirken ein mehrmaliges Durchdringen verschiedener Formationen in
allen Höhenstufen.

Im Bereich der montanen Stufe vergleicht NIKLFELD (1979) die durch das
Nebeneinander (oder Durcheinander) benachbarter Pflanzengesellschaften
(Gesellschaftsfragmente) bedingten Vegetationskomplexe oder Vegetationsmuster in
den nordöstlichen Alpen und stellt fest, daß es sich hiebei um die vor allem reliefbedingt
gesetzmäßig wiederkehrenden Glieder einer Catena oder Coenocline handelt: Diese
reicht von Fels- und Schuttinitialgesellschaften über die offenen Rasengesellschaften
und lichten Waldgesellschaften mit schlechtwüchsiger Baumschicht bis hin zu
Waldgesellschaften über gereiften Böden mit optimaler Baumschicht. ROITHINGER
( 1996) analysiert im nach oben anschließenden Stockwerk, auf einigen Dachsteinalmen
das sehr komplexe Vegetationsmosaik verschiedener Rasen- und Hochstaudenfluren
sowie Latschengebüsche besonders im Hinblick auf Veränderungen nach Auflassung
der Almen.

In den Hochlagen der Gesäuseberge ist die von NIKLFELD (1979) beschriebene
Catena oft auf die beiden Glieder einer Fels-oder Schutt-Initialgesellschaft und einer kli-
matisch bedingten Rasen-Schlußgesellschaft eingeschränkt, zwischen die sich aber ein
breites Spektrum von Übergängen, Kleinst-Komplexen schiebt. Im stark geneigten oder
exponierten Fels herrschen dort die von den Chasmophyten geprägten Gesellschaften,
deren initialer Charakter trügt. Sie sind reliefbedingte Dauergesellschaften, denen höch-
stens noch Kryptogamen-Vereine mit einem gewissen Pioniercharakter vorgeschaltet
sind.

Anhand der folgenden Beispiele werden einige Vegetationsmuster besprochen:
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Rotföhrenwald

mit Fichte, Lärche.Wacholder

Im Unterwuchs dorn.

Gräser und Grasartige:

Carex humilis d

Calamagr. varia ++

Sesleria varia ++

Thymus praecox ++

Acinosalpinus +

Polygala amara +

Globulariacord. +

Erica herbacea +

Daphne mez. +

Ramsaudolomit

Latschengebüsch

(Rotföhre, Fichte, Lärche

nur vereinzelt)

mit Laubhölzern:

Acer pseudo-plat.,

Sorbus aria u.-aucuparia,

Amelanchierovalis

Im Unterwuchs dominieren

die Zwergsträucher:

Rhododendron hirsut. d

Erica herbacea d

Vaccinium myrtillus ++

Vaccinium vitis-id. +

Calamagr. varia +

Sesleria varia +

Abb. I4: Der Grat zwischen Hellichter Stein und Haindlwaldspitze, ca. 900 m:d... dominant, ++ ... häufig,
+... vorhanden.

In Abb. 14 ziehen die scharfen standörtlichen Unterschiede ebenso scharf getrennte
Pflanzengesellschaften nach sich. Zwischen dem südseitigen Calomagrostis-reichen
Erico-Pinetum und dem nordseitigen Erico-Mugetum gibt es höchstens eine schmale
Übergangszone.

Ähnlich verhält es sich bei der in Abb. 15 dargestellten Situation. Dem vegetationsfreien
Grabenschutt folgt eine terrassenartig scharf abgegrenzte Ruhschuttzone mit einem
Petasitetum paradoxi. Daran schließt eine weitere „Terrasse" mit einem Grauweiden-
Rotföhrengebüsch, dem auf der ältesten ,.Terrasse", durch einen schmalen
Gebüschmantel davon abgesetzt, ein reifes Erico-Pinetum folgt.
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N

Ramsaudolomit

Rotföhrenwald

mit Fichte, Lärche.Wacholder

Im Unterwuchs dorn.

Gräser und Grasartige:

Carex humilis d

Calamagr. varia ++

Sesleria varia ++

Thymus praecox ++

Acinos alpinus ' +

Polygala amara +

Globularia cord. +

Erica herbacea +

Daphne mez. +

Latschengebüsch

(Rotföhre, Fichte, Lärche

nur vereinzelt)

mit Laubhölzern:

Acer pseudo-plat-,

Sorbus aria u.-aucuparia,

Amelanchier ovalis

Im Unterwuchs dominieren

die Zwergsträucher:

Rhododendron hirsut

Erica herbacea

Vaccinium myrtillus

Vaccinium vitis-id.

Calamagr. varia

Sesleria varia

ERRATUM: Auf Seite 109 fehlt bei Abb. 14
die hier wiedergegebene Grafik.
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ca. 620 m

1

Pteridium aquilinum

Sorbus aucuparia
Amelanchier ovaüs

Heracleum austriacum
Potentina erecta
Vaccinium vitis-id.
Vaccinium myrtilius
Solidago virgaurea
Rosa pendulina
Ranunculus nemorosus
Rubus saxatilis
Fragaria vesca
Taxus baccata juv.
Vincetoxicum hirund.
Berberis vulgaris

Cirsium erisithales
Gymnocarpium robert.
Galiumlucidum

Oxalis acetosella
Polygonatum odoratum
Daphne mezereum
Laserpitium latifol.
Cyclamen purpurascens
Fagus sylvatica
Hepatica nobilis
Helleborus niger
Convalaria majalis
Euphorbia amygdaloides
Mercurialis perennis
Prenanthes purpurea

Schneeheide-Rotföhrenwald

(Erico-Pinetum) mit einzelnen
Buchen und Laubwaldpflanzen,

reich an Strächuern.

2

Salix eleagnos

Salix appendiculata
Rhinanthusglac.

Dryas octopetala

Calamagrostrs varia

Pinus sylvestris

Picea abies
Acer pseudo-plat.
Buphthalmum salicif.

Thesiumalpinum
Asperula neilreichii

Epipacds atrorubens

Lotus corniculatus
Potentina reptans

Knautia dipsacifolia
Carlina vulgaris

Carduus defloratus
Gentianella germanica

Galium anisophyllum
Globularia cordifolia
Corylus avellana
Thymus praecox

Trisetum alpestre

Anthericumramosum
Frangula alnus

Poygala chamaebuxus
Erica herbacea

Carlina acaulis
Sorbus aria

Grauweiden-Gebüsch mit
Jungföhren und -flehten.

schon von Erico-Pinetum-Arten

durchsetzt

3
Rumex scutatus

Petasites paradoxus
Hieracium scatieifolium

Hieracium porrifolium

Campanula cespitosa

4
vegetationsfreier

insener jenutt

Ruhschutt mit Schuttpionieren (Peta-
sitetum paradoxi) u. einzelnen Keim-

lingen bzw.Jungpflanzen von Bäumen
und Sträuchern

Grabenschutt, stärker

bewegt zur Zeit der
Schneeschmelze,
bei Gewittern

Abb. 15: Haindlkargraben, S der Brücke
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NO SW

1050m

1
vegetationsfreier frischer, heller Schutt

Frischer Schuttstrom auf den älteren aufge-
schoben bzw. in diesen eingegraben

2

juv.

Rum ex scutatus
Silène vulg.ssp.glar.
Hieracium staticifolium
Papaver burseri

Linaria alpina
Cerasti um carinthiacum
Biscutella laevigata
Adenostyles glabra
Campanula cochlearifolia
Globularia cordifolia
Juncus monanthos
Galium anisophyllum
Gymnocarpium robertianum

Senecio abrotanifolius
Poa minor
Primula auricula
Picea abies juv.
Potentina caulescens (r)

Ältere Halde mit Schuttpionieren und Einwan-
derern benachbarter Gesellsch. (siehe Aufn. 114)

3
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Rhododendron hirsutum
Calluna vulgaris
Calamagrostis varia
Prenanthes purpurea
Campanula scheuchzeri
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium myrtillus
Buphthalmum salicifolium
Knautia dipsacifolia
Lilium martagon
Valeriana tripteris
Huperzia selago
Amelanchier ovalis
Homogyne alpina
Rubus saxatilis
Aster bellidiastrum
Ranunculus nemorosus
Polygala chamaebuxus
Seieria varia
Contoneaster tomentosus
Carex fiacca

Selaginella selaginoides
Hieracium sylvaticum
Rosa pendulina

Pinus mugo
Acer pseutoplatanus
Erica herbacea
Rhodothamnus chamaecistus
Primula clusiana

Latschengebüsch mit Zwergsträuchern,
Hochstauden (siehe Aufn. 115)

Abb. 16: Haindlkarwestlicher Grabenteil, Hang und Schuthalde (Ramsaudolomit) 0 etwas unter der alten
Haindlkarhütte, NW-exponiert

Auch in der Abb. 16 ist zu sehen, daß die durch die Abwitterungs- und Schuttdynamik
erzeugten, scharf voneinander getrennten Standortsbereiche sehr verschiedene
Pflanzengesellschaften tragen.
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Ein wesentlicher Unterschied besteht aber zwischen der Situation in Abb. 14 und den
beiden anderen: Der südexponierte Rotföhrenwald und das nordexponierte Latschen-
gebüsch sind zwei Dauergesellschaften, deren aufbauende Pflanzen eine Reihe von öko-
logischen Parametern anzeigen, die einander entgegengesetzt sind. Die wichtigsten
davon:

hohe direkte Strahlung niedrige direkte Strahlung
schneearm schneereich
trocken frisch-feucht
warm kühl

Diese durch das Relief vorgegebenen Standortsbedingungen sind konstant. Hier wird es
zu keinem Durchdringen der beiden Gesellschaften kommen, da die ökologischen
Nischen der aufbauenden Arten zu verschieden sind.

Anders ist dies bei den 3 räumlich aufeinanderfolgenden Gesellschaften im unteren
Haindlkargraben (Abb. 15). Entscheidet für die aktuelle Vegetation und den
Standortsgradienten vor allem hinsichtlich der Bodenreifung ist hier der zeitliche
Abstand zur letztmaligen Störungsattacke. Der primären Petasites paradoxus-
Pioniergesellschaft folgt auch zeitlich die sekundäre Pionier- oder Übergangsgesellschaft
des Grauweiden-Gebüsches, aus dem ja die Bäume und Sträucherauch schon in die
Primär-Pioniergesellschaft eingedrungen sind. Wenn keine weitere Überschüttung
oder Erosion erfolgt, dann wird sich auf beiden Zonen die Sukzession zum Erico-
Pinetum vollziehen. Ähnliches gilt für das Latschengebüsch im oberen Haindlkar (Abb.
16), von dem aus Pinus mugo,Acer pseudo-platanus, Erica herbacea und Rhodothamnus

chamaecistus schon in die Schuttflur eingedrungen sind.

Etwas komplizierter ist die Situation im nächsten Fall eines S-exponierten Karrenfels-
Vegetationskomplexes im Bereich der Latschenzone. Der sowohl von seichten als auch
bis über einen Meter tiefen und dann mehrere Dezimeter breiten Karrenrinnen durch-
zogene, ca. 20° geneigte Felsschild läßt sich auf einer durch wenige Meter begrenzten
Fläche in mehrere Zonen einteilen (siehe Abb. 17).

Der zunächst unübersichtlicheVegetationskomplex löst sich bei genügend weiter Skala
der Betrachtung in einige sehr verschiedenartige, aber zumTeil auch ineinander über-
gehende Zonen auf. Der klassischen Pflanzensoziologie sind solche, sehr häufige
Situationen ein Greuel. In soziologischer Hinsicht lassen sich die darauf befindlichen
Pflanzengemeinschaften als Gesellschaften oder Gesellschaftsfragmente nämlich sehr
verschiedenen Syntaxa zuordnen. Die Kleinfarne der Zone 2 weisen zum
Cystopteridion, die Hochstauden von Zone 3 zum Adenostylion, während die stärker
ineinander übergehenden Zonen 4,5 und 6 in dieser Reihenfolge fragmentarische
Ausbildungen eines Caricion ferruginei, Seslerion variae und eines Erico-Pinion mugo
tragen. Ähnliche, ausführlichere Analysen in Grund- und Aufrißdarstellung der
Moränenwälle, Karstwannen, Buckelwiesen usw. auf den Dachsteinalmen sind in der
Arbeit von ROITHINGER (1996) enthalten.
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1

2

3

4

5

6

Nackte Felsoberfläche (ohne Moose, Gefäßpflanzen)

Kleine und kleinste Ritzen, Fugen mit Moosen und vor allem den Kleinfarnen
Asplenium ruta-muraria,A. viride,A. fìssum, Cystopteris regia

Tiefe, breite Rinnen mit Hochstauden und Großfarnen: Mercurialis perennis,Lamiastrum
flavidum, Dentaria enneaphyllos,Adenostyles glabra, Senedo fuchsii, Ranunculus platanifolius,
Dryopteris filix-mas, Polystichum lonchitis

Mischungszonen in muldigen Lagen mit Dominanz der Gräser und Hochstauden

Kuppen mit Humusakkumulation und dorn. Rhododendron hirsutum, sowie Erica
herbacea, Globularia nudicaulis, Calamagrostis varia, Helictotrichon parlatorei, Festuca norica

Latschengebüsch-Initialen in Weiterentwicklung von 5

Abb. I 7: Der Karrenfels-Vegetationskomplex auf dem Rinnerstein, ca. 1550 m.

Aus den angeführten Beispielen läßt sich sehen.daß das Relief und,abhängig von diesem,
das Wechselspiel der regressiven Kräfte (Erosion, Überschüttung) mit den progressiven
Tendenzen derVegetationsentwicklung (hin zu einer Gehölz-Dauerformation) im
Zusammenwirken mit klimatischen und edaphischen Faktoren die aktuelle
Vegetationsdecke gestalten. Diese sehr grobe und vereinfachte Darstellung wäre bei
einer umfassenden kausalen Betrachtung (siehe dazu insbesondere die Erörterung der
mikroklimatischen Wirkungen bei ELLENBERG 1982) um einiges zu ergänzen, was aber
über das Anliegen dieserArbeit und dervorigen Beispiele hinausläuft. Auf zwei Faktoren
sei aber noch hingewiesen: Es sind dies zum einen die historische Komponente, das
Reservoir an Sippen in einem bestimmten Gebiet und zum anderen die auch in den
Alpen im Bereich der mittleren Lagen und der unteren Hochlagen mehr oder weniger
starke anthropo-zoogene Überprägung (Rodungen, Latschenschwendungen für
Almweiden, Ampferfluren als Folge der Almwirtschaft, Holznutzung).

Ein zusammenfassender Überblick über die einzelnen Höhenstufen ergibt folgendes
Bild:

TALBEREICH: Grauweiden- und Purpurweiden-Gebüsche (Salicion eleagno-daphnoi-
dis) sowie Silberweiden-Wälder (Salicion albae), Grauerlen-Wälder (Alnetum incanae)
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begleiten die Enns und den Johnsbach. Diese Auwaldzonen sind vor allem im westlichen
Teil des Ennstals gut ausgeprägt und erhalten.

MONTANE UND OBERMONTANE STUFE: In den talnahen und unteren bis mittle-
ren Hanglagen (der montanen und obermontanen Stufe) ist der Fichten-Tannen-
Buchenwald (Helleboro nigri-Fagetum) die unter natürlichen, durchschnittlichen
Standortsbedingungen dominante Waldgesellschaft.Allerdings wurde dieser Mischwald
oft durch ± reine Fichten-Forste ersetzt. Aber auch der Fall, daß das Nadelholz heraus-
geschlagen, die Buchen aber stehengelassen wurden, ist an einigen Stellen durch das
Auftreten fast reiner Buchenbeständen deutlich erkennbar. Grund dafür ist, daß das
Buchenholz zur (früher praktizierten) Wasserdrift ungeeignet ist. Auch natürliche
Fichten-Reinbestände (Asplenio-Piceetum) sind auf Dachsteinkalk-Blockmaterial
besonders in kühlen, schattigen Lagen anzutreffen. Auf steilen Dolomithängen, beson-
ders in Südlagen findet man den Schneeheide-Rotföhren-Wald (Erico-Pinetum sylve-
stris).Auf stärker schattigen, steilen Nordhängen ziehen oft Latschengebüsche (Erico-
Pinetum prostratae) bis insTal. Aber auch Teile der subalpinen und alpinen Vegetation,
der Schuttfluren (Petasition paradoxi) und des Polsterseggen-Rasens (Caricetum fir-
mae) findet man stellenweise bis insTal reichend.

SUBALPINE STUFE: Die subalpine Zone darüber ist vom Latschen-Gebüsch geprägt
(überwiegendVaccinio myrtilli-Pinetum montanae.nur in sehr strahlungsreichen Lagen
besonders über Dolomit das Erico-Pinetum prostratae), an wenigen Stellen, vor allem
über Braunlehmen auch das Grünerlen-Gebüsch (Alnetum viridis). In weniger steilen
Lagen über Dachsteinkalk findet man den Hochstauden-Fichten-Wald (Adenostylo
alliariae-Abietetum). Zwischen Hochtor und Lugauer bilden auch Zirbe und Lärche
(Pinetum cembrae) im Verein mit den Latschen die oberste Großgehölzformation. In
dieser subalpinen Stufe gibt es größere gehölzfreie Bereiche, die zum Teil natürlich
(Lawinarrinnen, Schneebretthänge, Schutthalden unter den Felswänden), zumTeil aber
auch anthropogen bedingt sind (Almweiden des Poion alpinae, Nardion strictae). Auf
den natürlichen, gehölzfreien Zonen ist die Staudenhafer-Horstseggen-Halde
(Helictothchon parlatorei-Caricex semperwrens-Gesellschaft) vor allem in Südlage die
dominante Hochgrasflur Auf den Nordseiten gibt es reliefbedingt keine größeren, gra-
sigen Hänge;stellenweise aberfindet man dort die Rostseggen-Flur (Caricetum ferrugi-
neae). In muldigen und schneereichen Stellen prägen üppige Hochstaudenfluren
(Adenostylion alliariae) mit dem Grauen Alpendost das Bild.

ALPINE STUFE: Im obersten Stockwerk schließlich sind die Felsfluren des Drabo stella-
tae-Potentilletum clusianaemitdem Clusius-Fingerkraut tonangebend. Nur die alpinen
Rasen (Urwiesen) der Seslerietalia albicantis bilden größere, zusammenhängende
Bestände. Es sind dies die Blaugras-Horstseggen-Halde (Seslerio-Caricetum sempervi-
rentis) auf den windgeschützteren Positionen (eher Hanglagen) und der Polsterseggen-
Rasen (Caricetum firmae) aufwindexponierten Stellen (vor allem im Grat- und
Kuppenbereich). Daneben spielen Schuttfluren (Thlaspion rotundifolii), Schneeböden
(Arabidion caeruleae) in einer durch das Mikroklima und Mikrorelief vorgegebenen, oft
sehr kleinräumigen Verzahnung mit den anderen Vegetationstypen eine Rolle.
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1 2. 2. Struktur und Textur von Pflanzengesellschaften

Nach BARKMAN (1979) beschreibt die Struktur der Vegetation die räumliche
(horizontale und vertikale) Organistation derselben, während die Textur die ver-
schiedenen morphologischen Elemente (im weitesten Sinn) bezeichnet. Im folgenden
wird versucht, anhand einiger Pflanzengesellschaften dieses Konzept mit der ökologi-
schen Einnischung, der Bindung an bestimmte Mikrohabitate und letztlich der sozio-
logischen Bindung einiger wichtiger Arten an bestimmte Pflanzengesellschaften zu
verknüpfen.

12. 2. 1. Felsspalten-Felsrasen-Gesellschaften

Die Felsstruktur mit Spalten, Rissen, schmalen Leisten, breiten Bändern, Absätzen und
zerrütteten Gratkanten bietet einer Reihe von Pflanzen Platz zum Gedeihen. OETTLI
( 1903) gliedert die Petrophyten oder Felsenpflanzen in Lithophyten, wozu er nur die
Kryptogamen zählt, und Chomophyten. Bei letzteren unterscheidet er
Oberflächenpflanzen (Exochomophyten) von Spaltenpflanzen (Chasmophyten,
Chasmochomophyten).

Die Exochomophyten siedeln auf den mehr oder weniger waagrechten Leisten,
Absätzen usw.; sie sind nicht befähigt, sich mit ihren Wurzeln tief in den Spalten zu ver-
ankern. Carex firmo ist ein Paradebeispiel für so eine Pflanze. Sie steht in kleinen Polstern
noch an den exponiertestenVorsprüngen, Kleinstabsätzen in den senkrechten Wänden.
In den Spalten hält sie sich aber nur dort gut, wo die Polster durch zusätzliche
Vegetations- oder Substratstrukturen vordem Ausbrechen nach unten geschützt sind.

Die Chasmophyten (Spaltenpflanzen) dagegen wurzeln meist tief in den Spalten und
sind in diesen fest verankert. Androsace helvetica und Potentilla dusiana sind hier als
Beispiele zu nennen. Während Androsace helvetica (im Untersuchungsgebiet selten)
stärker an Felsspalten gebunden ist und nur selten auch an zerrütteten oder grusigen,
exponierten Absätzen zu finden ist, wo der Konkurrenz anderer Arten zu begegnen ist,
tritt Potentilla dusiana auch an diesen Absätzen, Gratkanten, Felskuppen stark hervor
Die Art ist aufgrund ihrerWuchsform, nämlich zum einen als tief wurzelnder; fest veran-
kerter Spaltenbesiedler, zum anderen als seitlich oft weit ausladende Spalierpflanze gut
befähigt, Spalten im senkrechten Fels und auch ± waagrechte, zerrüttete, von Rissen
durchzogene Felsoberflächen zu besiedeln. Auf letzteren scheint sie der konkurrieren-
den Carex firma bei starker Windexposition mitzunehmender Höhe überlegen zu sein.
Außer den genannten Arten sind aber auch eine Reihe anderer befähigt, die
Felsstandorte zu besiedeln. Neben weiteren Dicotylen sind einige Kleinfarne und von
den Monocotylen weitere Seggen wie Carex mucronata, aber vor allem Rispengräser ins-
besondere die Gattung Festuca mit einigen Sippen, beteiligt. Selbst in den steilsten
Felswänden finden neben den tief in den Spalten wurzelnden Arten immer wieder eini-
ge an schmalen Leisten und Schuppen haftende Pflanzen Platz.
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Die morphologische Textur (sensu BARKMAN 1979) dieser Gesellschaften setzt sich
aus Pleiokormstauden und Polsterstauden mit tiefreichenden Pfahlwurzeln (den
Chasmophyten) und den Exochomophyten zusammen, die an der Oberfläche wurzeln,
oder einen ± tief den feinen Spalten und Rissen folgenden Wurzelfächer (siehe REISIGL
& KELLER 1987) ausbilden. Es sind dies Horstgraminoiden, weitere Pleiokorm- und
Polsterstauden, auch Zwergsträucherund Halb-Zwergsträucher

Felsspaltengesellschaften besiedeln ein sehr heterogenes Spektrum an Mikrohabitaten.
Ihre floristische Komposition setzt sich dementsprechend neben den Asplenietea-
Arten aus solchen anderer Syntaxa zusammen, die diese Standorte dauerhaft zu besie-
deln vermögen. Je nach Höhenlage, Mikroklima und Umgebung können dies auf
Rohböden, initialen Rendzinen Arten des Caricion firmae, Seslerion albicantis und der
Erico-Pinetea, auf feuchteren Rohböden, Schuttschleiem solche derThlaspietea rotun-
difolii sein. Diese ,,soziologischeTextur" verschiebt sich mit zunehmendem Abweichen
von derVertikalen zugunsten der Rasen- und Schuttpflanzen. Neben die unmittelbaren
Standortsfaktoren treten zunehmend biotische Interferenzen, wie Konkurrenz,
Pionierfunktion, Polstergastphänomen, während in dem Gefüge einzelner Individuen
und verschiedener Synusien der stark geneigten Felspartien der Eindruck vorherrscht,
daß die Pflanzen unmittelbar; ohne besondere biotische Interferenzen auf den Standort
reagieren.

WENNINGER ( 195 I ) lehnt es überhaupt ab, bei den offenen Pflanzengemeinschaften
der Felsstandorte von Assoziationen zu sprechen. Er bezeichnet diese als
Aggregationen, welche sich von den Assoziationen dadurch unterscheiden, daß die
Arten einer Aggregation an einem Standort zufällig nebeneinander wachsen, ohne
irgendwie voneinander abhängig zu sein. Die Pflanzen besiedeln zwar ähnliche
Standorte „zufällig" gemeinsam; die Beziehung zwischen dem Standort und der einzel-
nen Pflanze ist aber nicht zufällig.Vielmehr bedarf die Pflanze der Eigenschaften des
unbesiedelten Standortes, oder erträgt diese zumindest. In einer Aggregation kommen
demnach die Standortsfaktoren ohne jegliche Modifikation durch biogene Faktoren
zum Ausdruck. Dies trifft in der vollen Schärfe wohl nicht zu. Nach ELLENBERG ( 1982),
der sich insbesondere auf die Arbeiten von OETTLI ( 1903) und WETTER (1918)

bezieht sind die humosen Spaltenfüllungen auch in der alpinen Stufe noch dicht von
Detritusfressern (Insektenlarven,Würmern, Asseln) belebt und stellen deshalb sehr
fruchtbare Nährböden dar. Nicht selten konkurrieren die Wurzeln verschiedener
Chasmophyten heftig miteinander Der Augenschein trügt also: auch an Felsen wachsen
die Pflanzen nur ausnahmsweise so isoliert, daß die Konkurrenz unter ihnen keine
Auslese treffen könnte".

Die Aggregationen der subalpinen und alpinen Felsfluren werden von WENNINGER
( 195 I ) als Glieder einer vertikalen Potentilla clusiana-Carex f/rmo-Reihe aufgefaßt.
Daneben sieht er aber auch in der „horizontalen" Dimension eine Reihe z. B. vom
geschlossenen Caricetum firmae zum Androsacetum helveticae. In der hochalpinen bis
subnivalen Felsspaltengesellschaft des Androsacetum helveticae tritt nämlich der oben
skizzierte Beitrag anderer Syntaxa zwar quantitativ gemildert, aber im Prinzip
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gleichermaßen auf, wie ein Blick in dieTabellen vonTHIMM ( 1953), LIPPERT ( 1966),
SMETTAN (1981 ),WEBER (1981) zeigt. In den Gesäusebergen trittAndrosoce helvetica
nur sehr lokal im Bereich des Hallstätterkalkes in relativ tiefen Lagen auf. Dort treten bei
vertikaler Lagerung der Schichten insbesondere Felsspalten-Felsrasen-Komplexe, wie
der in Abb. 18 skizzierte, auf.

Abb. 18: Profil durch einen Felsspaken-Felsrasen-Komplex;Rotofen,
1930 m.C... Carex firma; A ... Androsace helvetica; S... Silène acaulis.

In einer von HÖRANDL (unveröff.) aus dem Toten Gebirge angefertigten Tabelle ist
eine Reihe zu sehen,die mit einem praktisch „reinen" Androsacetum helveticae beginnt.
Androsace helvetica, Festuca alpina, Draba stellata, Potentina dusiana sind von hoher
Stetigkeit, Minuartia cherlerioides kommt nur gelegentlich vor Daneben sind von den
Gefäßpflanzen nur Saxifraga paniculata, Festuca pumila, Petrocallis pyrenaica, Campanula
cochleariifolia undArabis pumila subsp. stellulata präsent, von denen zumindest Arabis
noch eine eindeutige Felsspaltenpflanze (Asplenieta-Art) ist. Die anderen sind meiner
Erfahrung nach als Fels-Rasen- oder Fels-Schutt-Pflanzen einzustufen und vermitteln so
zwischen den Asplenietea und Seslerietea (Saxifraga paniculata, Festuca pumila,
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Petrocallis pyrenaica) bzw. zwischen den Asplenietea undThlaspietea (Campanula
cochleariifolia).

In der darauffolgenden Gruppe von Aufnahmen fällt Androsace aus, Festuca alpina
bleibt hochstet,Minuartia cherlerioides tritt stärker auf. Draba stellata und Potentilla du-
siana sind die Leitarten, welche diese Rolle auch in den weiteren Aufnahmen beibehal-
ten, obschon in dieser zweiten Gruppe mit noch hochsteter Festuca alpina die
Polsterpflanzen S/7ene acaulis und Minuartia sedoides beginnen, das Bild einer
Felsspaltengesellschaft ganz leicht zu, .trüben". In weiterer Folge setzt Carex firma selbst
ein. Helianthemum alpestre, Minuartia gerardii, Dryas octopetala, Saxifraga caesia, S. oppo-
sitifolia, Gentiana orbicularis und andere kommen hinzu, bis schließlich das allmähliche
Aussetzen der Spaltenpflanzen und stärkere Auftreten der Rasenpflanzen einen brei-
ten Übergangsbereich zu geschlosseneren Rasen andeutet. Ähnliche Coeno-Clinen
oder Catenae, die man vor allem auf den Plateaubergen der Nordöstlichen Kalkalpen
häufig sieht, sind fürWENNINGER ( 195 I ) Anlaß,grundsätzlich am syntaxonomischen
Konzept zu rütteln. In seiner Arbeit geht es vor allem darum, die qualitative
Verschiedenheit der Felsfluren von den Assoziationen geschlossenerVegetationstypen
herauszuarbeiten und dem seiner Meinung nach untauglichen Charakterarten-System
der Zürich-Montpellier-Schule für diese offenen Vegetationstypen eine Alternative
gegenüberzustellen. Dieses System der Zürich-Montpellier-Schule war in seiner dama-
ligen, starren Form sicherlich etwas realitätsfremd, wie die eigene Erfahrung zeigt.

Eine syntaxonomische Lösung des Problems hatWENDELBERGER ( 1962) versucht,
indem er (im wesentlichen von den Aufnahmen HÖPFLINGERs 1957 ausgehend) auf-
grund der floristischen Beziehungen der Potentilla clusiana-F\\jr zum Firmetum und der
mit diesem gemeinsamen Charakterarten dieses mit dem ,,Potentilletum clusianae" in
den neugeschaffenen Verband Caricion firmae stellt. Als Verbandscharakterarten
nennt er Carex firma, Primula dusiana, Saxifraga caesia. Carex firma ist zwar in den
Potentilla c/us/ona-Spaltenfluren der Gesäuseberge hochstet, wenngleich mit geringer
Abundanz oder Deckung, aber auch da zeichnet sich ab, was in derTabelle aus dem
Toten Gebirge von HÖRANDL (unveröff.) noch besser zum Ausdruck kommt.
Nämlich, daß die Art in den höchsten Lagen zunehmend aussetzt. Primula dusiana und
Saxifraga caesia spielen in den Potentilla c/us/ono-Felsfluren der Gesäuseberge und ähn-
lich im Toten Gebirge nur in der Ausbildung tieferer Lagen eine Rolle. Diese beiden
,,Verbandscharakterarten" von WENDELBERGER (I.e.) sind eher als Trennarten von
Ausbildungen tieferer bis mittlerer Lagen zu bewerten.Was von den Beziehungen der
Potentilla c/us/ono-Felsfluren zum Firmetum darüberhinaus bleibt, ist das in den tieferen
Lagen oft stärkere Auftreten von Helianthemum alpestre, Minuartia sedoides, Silène
acaulis und anderen Rasenarten, was vor allem von den regelmäßig wiederkehrenden
Synusien um Carex firma herrührt.

DieTabelle 2 enthält bei den Hochlagen-Ausbildungen einige Aufnahmen mit dominie-
render Festuca versicolor subsp. braehystaehys von weniger steilen Felsflächen und
Gratkanten. Als Beispiel werden in der Abb. 19 zwei Aufnahmen mit ihrer
Gefäßpflanzenausstattung gegenübergestellt. In der Steilwand-Aufnahme 484 domi-
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niert der Chasmophyt Potentilla dusiana; es überwiegen die Asplenietea-Arten zusam-
men mit solchen, die sowohl in den Spaltenfluren der Asplenietea als auch in den
Rohboden- und Schuttfluren derThlaspietea ihr Optimum haben. In der Gratkanten-
Aufnahme 485 dominieren dagegen die Horstgraminoiden Festuca versicolor subsp.
brachystachys und F.alpina.Zu den Asplenietea-, Asplenietea +Thlaspietea-Arten kom-
men die Seslerietea-Arten dazu. Letztere überwiegen aber nicht, weshalb man die
Aufnahme wohl bei den Felsspaltengesellschaften belassen kann. Diese beiden
Aufnahmen der Abb. 19 illustrieren übrigens 2 mögliche Glieder der Carex firma-
Potentilla dusiäno-Reihe im Sinne von WENNINGER ( 195 I ).

Abundanz in Aufn.484 Arten

Potentilla dusiana

Draba stellata

Festuca alpina

Saxifraga burseriana

Minuartia cherlerioides

Saxifraga aphylla

Hutchinsia alpina

Festuca brachystachys

Carex firma

Campanula cochleariifolia

Silène acaulis

Helianthemum alpestre

Minuartia gerardii

Poa alpina

Abundanz in Aufn.485

Abb. 19: Das Drabo-Potentilletum clusianae auf dem Sparafeld, 2170 und 2240 m.
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Der Fall der reliefbedingten Verzahnung von Rasenfragmenten mit den eigentlichen
Spaltengemeinschaften ist sicher nicht die Ausnahme, sondern zumindest genauso häu-
fig, wie die ,.reinen" Felsspaltengesellschaften. Aber ein großerTeil derAggregations-
Aufnahmen WENNINGER ( 195 I ) läßt sich noch dem einen oder anderen Syntaxon
zuordnen. Die übrigen sollte man eben als Übergangsfälle, Misch-Soziationen usw. zur
Kenntnis nehmen, bevor man Gefahr läuft, ein verzerrtes Bild der Realität wiederzuge-
ben. Dieser Forderung wurde in der eigenen Arbeit zumindest bei den
Rasengesellschaften im Bereich der Speikböden auch von der Aufnahme-Methodik her
voll Rechnung getragen.

Zusammenfassend läßt sich zu den Felsspaltengesellschaften sagen, daß das Drabo stel-
latae-Potentilletum clusianae insbesondere in den Hochlagen eine zumindest ebenso
„gute" Felsspaltengesellschaft ist, wie das Hieracio humilis-Potentilletum caulescentis
derTieflagen. In diesem führen ja die Seslerion-, Seslerio-Festucion-, Erico-Pinion-Arten
und andere bei einer rein statistischen Betrachtung der Frequenz, wie dies in einer
Sammeltabelle geschieht, zu ähnlichen Schwierigkeiten.

In Abbildung 20 ist das Profil einer typischen Felsrasengesellschaft zu sehen. Es
handelt sich um das Caricetum mucronatae, in dem die dominante Stachelspitzige
Segge zusammen mit anderen Arten eine ziemlich heliophile, offene Gesellschaft
aufbaut. Carex mucronata wird verschieden beurteilt. Nach OBERDORFER ( 1978) ist
die Segge eine Kennart des Potentillion caulescentis. GRABHERR & al. (in GRABHERR
& MUCINA 1993) stufen sie als Kennart der Seslerietalia ein. Nach meiner Erfahrung ist
beides richtig, da die Segge sowohl in den montanen bis subalpinen Felsspaltenfluren
wächst, als auch in Hanglagen über initialen Rendzinen oder im Ruhschutt
Rasengesellschaften aufbaut, die sich schwerlich zu den Felsspaltenfluren der

Abb. 20:Der Caricetum mucronatae-Felsrasen mit Carex mucronata, Sesleria varia, Achillea clavenae, Valeriana
saxatilis, Dryas octopetala, Erica herbacea,Globularia cordifolia und Rhodothamnus chamaecistus.
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Asplenietea, aber mehrheitlich auch nicht zum Caricetum firmae stellen lassen. Die übri-
gen Arten dieser Felsrasengesellschaft sind bezeichnenderweise Arten der Seslerietea
und auch der Erico-Pinetea. Bezüglich derWuchsformen-Textur sind neben der domi-
nanten Horstgraminoide verschiedenen Stauden und vor allem häufig Zwerg- und
Spaliersträucher vertreten, die sich den entsprechenden Mikrohabitaten einfügen. So
wachsen die Zwergsträucher Erica herbacea und Rhodothamnuschamaeästus vor allem
im Stirnbereich kleiner Stufen und wenig exponierten Zonen des heterogenen
Felshanges. Der Spalierstrauch Dryas octopetala dagegen überzieht grusige Felsflächen
auch in den exponierteren Zonen.

]2. 2. 2. Rasengesellschaften

Mit der Struktur der alpinen Rasen, insbesondere den verschiedenen Strukturtypen des
Caricetum firmae hat sich PACHERNEGG (1972) intensiv beschäftigt. Sie unterschei-
det Girlanden, Schrägtreppenrasen, Streifen- und Fleckenrasen, die vor allem ein
Produkt der Hangneigung und der expositionsbedingten Windeinwirkung sind.

In einem zwischen Kalbling und Sparafeld vorgefundenen Streifenfirmetum (Abb. 21),
welches nach PACHERNEGG (1972) im allgemeinen ein Produkt starker
Schuttbewegung und geringer Windeinwirkung wäre, dürfte aber auch das
Zusammenspiel derWindeinwirkung mit dem Lebenszyklus der Polstersegge ein wich-
tiger Faktor sein, wie die regelmäßig einseitig erodierten Rasenstreifen zeigen. Diese
schieben sich gleich einem Rasenfilm ± leeseits über den ca. 30° geneigten Schutthang.
Innerhalb der Rasenstreifen lassen sich ziemlich deutlich 2 Zonen unterscheiden:Vorne
besiedelt der Spalierstrauch Dryas octopetala den Schuttkörpen festigt diesen und baut
eine Humusdecke auf. Als weitere Pioniere in dieser Zone treten Crépis terglouensis,
Hutchinsia alpina auf. Im hinteren Bereich wächst Carex firma dicht geschlossen.

Abb. 2I : Streifenfirmetum zwischen Kalbling und Sparafeld, 2150 m: a ... Schutt, b... Dryas-Teppich, c... Carex

firma-Rasen.

Von derTextur her besteht dieses Streifenfirmetum im wesentlichen aus der horstigen,
kompaktwüchsigen und sehr flachwurzelnden Polstersegge (Carex firma) und dem
schuttüberkriechenden, La. tiefer verankerten Spalierstrauch Dryas octopetala. In dieser
Matrix wachsen verschiedene Horstgraminoiden (Festuca pumila,F.brachystachys),ver-
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schiedene dicotyle Stauden (Primula clusiana.Androsace chamaejasmae u.a.) sowie der
Zwerg-Halbstrauch Helianthemum alpestre. Dies gilt für die meisten Firmeten im
Gebiet, auch wenn sie sich in ihrer räumlichen Struktur oft stark unterscheiden. Die
Struktur des in mehr oder minder waagrechte Treppen bzw. Flecken aufgelösten
Firmetums (Abb. 22) über zerrüttetem Dolomitfels geht wohl vorwiegend auf die durch
den Frostwechsel bedingte Solifluktion zurück. An den Kanten und Stirnwülsten wächst
Carex firma, in den Hohlkehlen darunter siedeln die Kryptogamen. Die skelettreichen
Treppenabsätze werden wieder vorwiegend von Dryas besiedelt. Gentiana orbicularis
und Pedicularis rosea wachsen ebenfalls an diesen offenen Stellen.

Abb. 22: Treppenartiges Firmetum, Kreuzkogel-N-Hang, ca. 2000 m.

Neben den klarerweise dominierenden Seslerietea-Arten im Caricetum firmae treten
an offenen, felsigen Stellen häufig Arten derAsplenietea (Potentilla clusiana) oder solche
mit einer Mittelstellung zwischen Asplenietea und Selerietea (Festuca versicolor subsp.
brachystachys) auf. Auf steinigen, grusigen Flecken, Treppenabsätzen findet man
Rohbodenpflanzen, die zwischen Asplenietea undThlaspietea vermitteln (Hutchinsia
alpina, Campanula cochleariifolia). Auch einige Arten der schneefeuchten Schuttfluren
und Schneeböden (Galium noricum, Homogyne discolor) und solche der weniger frischen
Rohböden (Crépis terglouensis) findet man in den geschlossen erscheinenden
Rasendecken, die aber doch oftmals von kleinen Anrissen und Lücken durchsetzt sind.
Letztere Arten vermitteln zwischen den Seslerietea undThlaspietea. Schließlich tragen
noch die schutzbedürftigeren Erico Pinion-Arten bzw. Rhododendretalia-Arten
Rhodothamnus chamaecistus, Rhododendron hirsutum und fallweise dieVersauerungs-
zeigerVaccinium vitis-idaea, Loiseleuria procumbens.Valeriana celtica zur Diversität bei.

Als weitere Kerngesellschaften der subalpinen und alpinen Rasen über Kalk sind im
Arbeitsgebiet das Seslerio-Semperviretum und die Helictotrichon parlatorei-Carex sem-
perv/rens-Gesellschaft vorhanden.
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Über Entwicklung und Struktur der Blaugras-Horstseggen-Halden wird bei BRAUN-
BLANQUET ( 1926) und ALBRECHT ( 1969) ausführlich berichtet. Beide Autoren wei-
sen auf die Heterogenität des Standorts und derVegetation innerhalb der Bestände hin,
was eine hohe Artendiversität zur Folge hat Sesleria varia und Carex sempervirens bilden
große Horstwulste, an deren Oberkante sich Schutt, Grus und Feinmaterial stauen.
Dadurch bekommen die Bestände eine Treppenstruktur mit den Horstgruppen des
Kanten- und Stirnbereiches sowie den mehr oder minder flachen Treppenabsätzen. In
den Gesäusebergen treten auf diesen Treppenabsätzen häufig Rohbodenpflanzen wie
Achillea clavenaejhymus praecox, Senecio abrotanifolius hervor

In der Staudenhafer-Horstseggen-Halde (Helictotricho-Semperviretum) findet man
neben diesen Arten Ranunculus hybridus, Hippocrepis comosa und die Schuttpflanzen
Cerastium carinthiacum.Minuartia austriaca und Linaria alpina. Vor allem letztere sind oft
als Relikte einer ehemaligen Schuttflur zu deuten, welche die Sukzession zum Seslerion-
Rasen durchschritten hat. Helictotrichon parlatore! gedeiht in warmen, strahlungsreichen
Lagen der obermontanen bis subalpinen Stufe optimal und spielt dort eine wichtige
Rolle als Schuttstauen ähnlich wie dies BRAUN-BLANQUET ( 1926:239 ff) für Sesleria
varia beschreibt. Der sehr hochwüchsige Staudenhafer ist ein mit kräftigen Wurzeln gut
verankertes Horstgras, das durch eine derbe Strohtunica basal gut gegen mechanische
Verletzungen geschützt ist.

Zwischen den Wülsten der Horstgraminoiden wachsen im Helictotricho-
Semperviretum häufig Arten der bewegten Schuttfluren (Thlaspietalia); in den
Hochlagen-Ausbildungen des Seslerio-Semperviretums dagegen häufig Arten der
Schutt-Schneeböden und derfeinerdereichen Schneeböden (Arabidetalia caeruleae).
So einen Fall eines Hochlagen-Seslerio-Semperviretums zeigt Abb. 23. Der mit ca. 20°
wenig geneigte und gut geschlossene Bestand zeigt ebenfalls die übliche
Treppenstruktur. Auf den Treppenabsätzen zwischen den Horstwulsten wächst eine
Reihe meist kleinwüchsiger Arten. Neben den Rohbodenpflanzen Thymus praecox,
Dryas octopetala findet man dort Pflanzen mit standörtlichem Schwerpunkt in den
Schneeböden wie Homogyne discolor, Galium noricum, Gentiana bavarica. Tatsächlich
apern die Horstwulste viel schneller aus als die Treppenabsätze, welche nahe den
Horstoberkanten in einem leichten Strahlungschatten liegen. Auch das abfließende
Schmelz- und Niederschlagswasser steht auf den Absätzen länger Bisweilen lassen sich
diese in eine stirnnahe Rohbodenzone(mit dem Spalierstrauch Dryas) und in eine kan-
tennahe feinerdereichere, frische Schneebodenzone (mit kleinwüchsigen dicotylen
Stauden) gliedern.

1 3. Die Vegetation im theorethischen Raum

Mit Hilfe numerischen multivariaterVerfahren kann man Pflanzenbestände aus dem vor-
gegebenen realen Raum in einen vieldimensionalen,theoretischen Raum übertragen, in
welchem die Entfernung der Bestände der Ähnlichkeit ihres Artensatzes entspricht. Da
die Ähnlichkeit von Pflanzenbeständen von den Standortsfaktoren her bedingt ist, kann

23

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Carex sempervirens
Sesleria varia
Coeloglossum viride
Soldanella alpina

Homogyne discolor
Thymus praecox
Poa alpina
Helianthemum grandiflorum
Polygonum viviparum
Meum athamanticum
Galium anisophyllum
Acinosalpinus
Scabiosa lucida
Phyteuma orbiculare
Campanula scheuchzeri
Euphrasia salisburgensis
Anthyllis alpestris
Ranunculus montanus

Galium noricum
Dryas octopetala
Gentiana verna
Gentiana bavarica
Gentianella germanica
Thlaspi alpinum

3
3
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+

2
1
+
+
+
+

5
1
+
+

1
1
+
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+

alle Arten kleinwüchsig,
bis I Ocm hoch

Arten hochwüchsig,
bis 30 cm hoch

Abb. 23: Profil eines Seslerio-Caricetum sempervirentis: Riffel, 2040 m, S-Hang, 20°, Aufnahme-Fläche 0,5m2.
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man diesen theoretischen Raum auch als „ökologischen Raum" interpretieren (siehe
FRANKENBERG 1982). Aus der Coenocline im Ordinationsdiagramm der
Speikbodenaufnahmen (siehe Kap. I I ) läßt sich so eine Ökocline ablesen.

Ausgehend von WENNINGERs ( 195 I ) Ablehnung der herkömmlichen Synsystematik
der Felsspaltengesellschaften, wenigstens soweit sie die Kalkalpen betrifft, wurden die
eigenen Aufnahmen, insbesondere zu den fraglichen syntaxonomischen Kategorien,
einer multivariaten Analyse unterzogen. WENNINGER (I. c.) kritisiert unter anderem,
daß die beiden floristisch und ökologisch grundsätzlich verschiedenen Assoziationen
des Potentilletum caulescentis und Androsacetum helveticae in einen Verband gestellt
werden, während tatsächlich ,,eine lückenlose Reihe von Zwischengliedern das
Androsacetum helveticae und das Caricetum firmae verbindet, die somit die beiden
Endglieder einer einheitlichen Reihe sind".

Überläßt man die Felsspalten-Aufnahmen derXeroserie (des Potentillion caulescentis)
zusammen mit den Aufnahmen der kalkalpinen Rasen (der Seslerietea variae) einem
Klassifizierungs- oder Ordinations-Algorithmus, der nichts von der herrschenden
Synsystematik und den Charakterarten weiß, sondern nur aufgrund der Ähnlichkeit des
gesamten Artensatzes ordnet, dann bekommt man eine bestimmte Ordnung in das
Datenmaterial. Diese ,.objektive" Ordnung ist von den jeweiligen Stärken und
Schwächen des gewähltenVerfahrens abhängig. Im gegebenen Fall der Correspondence
Analysis (Programm CANOCO.TER BRAAK 1987), ist eine solche Eigentümlichkeit die
mangelnde Dominanzgewichtung.was bei der Interpretation des im folgenden bespro-
chenen Ordinationsdiagramms zu beachten ist.

Aus dem Ordinationsdiagramm (siehe Abb. 24) läßt sich eine Hauptreihe ablesen, die
annähernd parallel zur ersten Achse liegt. DieVarianz auf dieser Achse folgt einem kom-
plexen Gradienten von im wesentlichen frischen Standorten mit vor extremem Frost
schützender Schneedecke und geringen mikroklimatischen Schwankungen hin zu wind-
und frostausgesetzten Standorten mit fallweisem Austrockungs-Stress und vor allem
extremenTemperaturschwankungen.

DieVarianz auf der 2. Achse entspricht weitgehend einem Gradienten von tiefgründi-
gen, frischen, kühlen hin zu flachgründigen mehr oder weniger trockenen, warmen
Standorten. Eine Nebenreihe ergibt sich annähernd zwischen den positiven Polen von
Achse I und 2.

Die Hauptreihe beginnt links mit den Aufnahmen des geschlossenen und am meisten
chionophilen, frischen Caricetum ferrugineae, setzt sich über das davon etwas gegen
den mesischen Bereich abgesetzte Helictotricho-Semperviretum und über das
ökologisch zwischen diesem und dem windgefegten Caricetum firmae stehende
Seslerio-Semperviretum zum Drabo stellatae-Potentilletum clusianae der extremsten
Fels-Standorte fort. Das Caricetum firmae und die Potentilla clusiana-Gesellschaft sind
die chimonophilen, frost- und austrocknungsresistentesten Endglieder dieser
Coenocline.
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Das dichte Nebeneinander von Caricetum firmae und Drabo stellatae-Potentilletum
clusianae bzw. die oftmalige Durchdringen von Fragmenten derselben findet bei WEN-
NINGER (1951) seinen Niederschlag in einer von der Zürich-Montpellier-Schule
abweichenden Synsystematik. Die Carex firma-Potentilla dus/ano-Aggregation ist hier
das zentrale Glied der Carex firma-Potentilla c/us/ona-Reihe, welches die stärksten
Beziehungen zum Caricetum firmae hat. Er äußert sich allerdings nicht dazu, wie er das
mehrmals erwähnte Caricetum firmae als Assoziation von der Carex firma-Potentilla clu-
s/ona-Aggregation abgrenzt.Tatsächlich scheinen in seiner diesbezüglichen Tabelle 18
einige Aufnahmen geschlossener Rasen aufweiche anhand der Artengarnitur und der
Deckungswerte wohl ohne weiteres als Caricetum firmae zu klassifizieren sind.

Wie auch immer: Daß die Potentilla c/us/ono-Gesellschaft und das Firmetum in den tie-
fen bis mittleren Lagen einander häufig durchdringen und schwer oder nicht auflösbare
Mischbestände oder Aggregationen ausbilden (wie sie WENNINGER 195 I in seiner
Potentilla clusiana-Carex f/rmo-Aggregation mit Aufnahmen belegt hat), wird wohl jeder
bestätigen, der die Situation kennt.

Die Nebenreihe im Ordinationsdiagramm reicht vom Hieracio humilis-Potentilletum
caulescentis und einigen Xerotherm-Fels- bzw. Schutt-Fluren über das sehr stark zu den
Seslerietea weisende Caricetum mucronatae zum Drabo stellatae-Potentilletum clusi-
anae. Es handelt sich also um eine Reihe von xerothermen hin zu kälte- und windresi-
stenten Gesellschaften entlang eines Höhengradienten. Auffällig ist die ziemlich geringe
floristische Verwandschaft der Potentilla cou/escens-Gesellschaft mit der P clusiana-
Gesellschaft.Die beiden Leitarten wurden nur selten miteinander beobachtet, was aber
auch mit dem Relief zusammenhängen dürfte. Jedenfalls scheint der Überlappungsbe-
reich der beiden Arten gering zu sein.

Vier der fünf Aufnahmen zum Caricetum mucronatae, welches auch rein physiogno-
misch keine Felsspaltengesellschaft ist (siehe Abb. 20), liegen zwischen diesen beiden
Reihen.WENNINGER ( 195 I ), der die Carex mucronata-Potentilla c/us/ono-Aggregation
als ein weiteres Glied der Carex ftrma-Potentilla dusiana Reihe beschreibt, gesteht jener
eine ausgeprägte Selbständigkeit zu. Übergänge zu den anderen Aggregationen gibt es
demnach nur ausnahmsweise.

Natürlich zeigen die im Ordinationsdiagramm dargestelltenVerhältnissen nur einen klei-
nen Ausschnitt der Realität.Weitreichende Schlüsse in syntaxonomischer Hinsicht soll-
te man daraus nicht ziehen. Die Verhältnisse in den Gesäusebergen zeigen aber einige
Abgrenzungsprobleme auf, die schon andere Autoren bemerkt haben.

Dem durch die Endemitenpools vorgegebenen Konzept des Potentillion caulescentis
und der geographisch vikarierenden Verbände in den Südalpen u. a. von MUCINA (in
GRABHERR & MUCINA 1993) ließe sich eines entgegenstellen, das die vertikale
Gliederung hervorhebt.WENNINGER ( 195 1:23 ff), dessen Untersuchungen einen
sehr großen Teil der Nordöstlichen Kalkalpen umfassen (Dachstein,Totes Gebirge,
Gesäuse, Osterhorngruppe,Traunstein,Totes Gebirge u. a.) lehnt die grundsätzliche
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Trennung von alpinen Rasen- und Felsspaltengesellschaften überhaupt ab und meint,
daß das Potentilletum caulescentis und das Androsacetum helveticae ökologisch wie
floristisch grundlegend voneinander getrennt sind...". Dieser Kritikpunkt findet auch im
eigenen Material aus den Gesäusebergen zu einem großen Teil Bestätigung: Nur die
Tieflagen-Ausbildung des Drabo stellatae-Potentilletum clusianae ist mit dem Hieracio
humilis-Potentilletum caulescentis floristisch näher verwandt.

Die hochalpinen Felsspaltengesellschaften sind untereinander floristisch näher ver-
wandt. Das Drabo stellatae-Potentilletum clusianae und das Androsacetum helveticae,
sowie die Südalpen-Gesellschaften des Rclusianae-Campanuletum zoysii und des
Potentilletum nitidae sind durch die oftmalige standörtlicheVerzahnung mit Firmetum-
Fragmenten mehr oder weniger von Elementen desselben durchsetzt. Die schon von
WRABER ( 1970) und KNAPP ( 1971 ) vorgeschlagene Ausgliederung der hochalpinen
Kalk-Felsspaltengesellschaften wäre im Lichte des nunmehr vorliegenden, reicheren
Materials neu zu überdenken. Als Kennarten eines eventuellen gemeinsamen
Verbandes bieten sich etwas abweichend von den genannten Autoren Festuca alpina,
Draba tomentosa und D. stellata an.

Ob eine derartige Gliederung jener von MUCINA (in GRABHERR & MUCINA 1993)
wirklich vorzuziehen ist, kann sinnvollerweise erst nach einer gemeinsamen
Klassifikation des gesamten, vorliegenden Materials entschieden werden.
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Abb. 25: Die Nordabstürze des Planspitzen-Hochtorzuges: über dem latschenbestandenen Dolomitfundament

erheben sich die ± senkrechten Dachsteinkalkwände.

Abb. Ib. D/e Planspitze von der Peternscharte: gebankter Dachstemkuik mit lückigen Felsrasen und

Felsspaltenfluren.
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Abb. 2 7: Der Grat vom Festkogel zum Großen Ödstein mit steilen Fels- und Schuttflanken.

Abb. 28: DerAdmonter Kalbling von Süden: ungebankter Dachstein-Riffkalk.
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Abb. 29: Das Zinödl von Westen (Peternscharte).

Abb. 30: Der Speikboden auf dem Zinödl mit Gruppen von Festuca varia s. str. undjuncus trifidus.

131

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



--.• l ì '

Abb. 31 : Karren felswüste: der Dachlgrat

Abb. 32: Die Wüste lebt: Der Starre Wurmfarn (Dryopteris villani) gedeiht neben anderen Gefäßpflanzen in den
Karrenfelsfugen.
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Abb. 33: Das Ostalpen-Fingerkraut (Potentilla clusiana) besiedelt exponierte Felskanten und Felsspalten.

Abb. 34: Der Zwerg-ßaldrian (Valeriana supina) hat in der Hochtorgruppe den östlichsten Fundort in den
Nördlichen Kalkalpen.
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Abb. 35: Die endemische Festuca versicolor subsp. brachystachys wächst in subalpinen bis alpinen Rasen.

Abb. 36: Die Dunkle Glockenblume (Campanula pulla), ebenfalls ein Endemit, wächst auf schneefeuchtem
Schutt
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Abb. 3 7: Schuttbesiedler: Das Kärntner Hornkraut (Cerastium carinthiacum).

Abb. 38: Schuttbesiedler: Der Alpen-Mohn (Papaver alpinum), auch ein Endemit
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Abb. 3 9: Der hochwüchsige Staudenhafer (Helictotrichon parlatorei) ist die auffälligste Pflanze der subalpinen
Staudenhafer-Horstseggenhalde.

Abb. 40: Die Alpen-Nelke (Dianthus alpinus), auch ein Endemit, wächst u. a. in der Staudenhafer-
Horstseggenhalde.
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Abb. 4 / : Auf den nordexponienen Dolomit-Steilhängen steigt die Latsche (Pinus mugo) weit herunter. Auf den
Südhängen der tieferen Lagen dominiert die Rot-Föhre (Pinus sylvestris).

Abb. 4i. ji.;,u;;òi,;u-M.-iìung bedroht die talnahen Schneepestwurz-Fluren. Das abgeräumte Material wird an Ort
und Stelle (hier im Gseng-Craben) weiterverarbeitet
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Tab. 1 : Hieracio humilis-Potentilletum caulescentis

Äufn. Nr.
Seehöhe mXlO
Neigung"
Exposition
Fläche m2

Deckung % K
I M

a) b)
131 303 304 313 135 134 102 317 320 393 394 116 148 307 024 202
62 60 60 128 75 75 68 61 152 150 160 105 115 70 115 62
60 70 80 80 60 80 70 90 80 50 80 80 70 50 80 70
SSW S SS« S WSW SW WSW NW SO SO S W S 0 WNW SH
15 25 25 25 20 12 15 20 10 15 30 20 15 15 20 30
5 10 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
1 2 + * 1 1 2 • • • • 2 1 1 * 1

Potentina caulescens
Care* mucronata
Sesleria varia
Calamagrostis varia
TeucriuB) montanum
VincetoxicMO hirundinaria
Carduus defloratus
Seseli austriacum
Thymus praecox
Anthericum ramosum
Festuca vers.ssp. pallidula
Kernera saxatilis
Athamanta cretensis
Asplenium ruta-muraria
Leontodon incanus
Campanula cespitosa
Euphrasia salisburgensis
Achillea clavenae
Globularia cordifolia
Hieracium porrifolium
Primula auricula
Asperula neilreichii
Polygala amara
Erica herbacea
Leontodon hispidus
Pinus œugo juv.
Trisetum alpestre
Valeriana saxatilis
Rhodothamnus chamaecystis
Carex firma
Dryas octopetala
Campanula cochleariifolia
Linum alpinun

Potentina clusiana
Hieracium humile

Gentianella germanica
Arabis pumila ssp.stellulata
Pinguicula alpina
Galium anisophyllum
Scabiosa lucida
Aster beilidiastrum
Linum catharticum
Buphthalœuffl salicifolium

• 1

1 1 1 1
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1 1 1 1
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a) b)
flufn. Nr. 131 303 304 313 135 134 102 317 320 393 394 116 148 307 024 202
Seehöhe mXlO 62 60 60 128 75 75 68 61 152 150 160 105 115 70 115 62
Neigung" 60 70 80 80 60 80 70 90 80 50 80 80 70 50 80 70
Exposition SSW S SSW S WSW SW WSW NW SO SO S W S O WNW SW
Pläche m2 15 25 25 25 20 12 15 20 10 15 30 20 15 15 20 30
Deckung U 5 10 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5

% M 1 2 • • 1 1 2 • • • • 2 1 1 • 1

Betonica alopecuros + . . . t
Carex humilis • +
Gallic lucidua + +
ftdenostyles glabra * *
Pedicularis rostrato-capitata • . r
Galiura truniacuD . . . . * . . . . t
Asplenium viride ^ ^
Aster alpinus * , . +
Salix appendiculata t . . r . . . . +

Tortella tortuosa + • • t t t t t • t t t t t t .
Pissidens cristatus . . . . + . * . . . . t + . . .
Ctenidiun molluscuu * . . . 1 . *• .
Orthothecium rufescens + . +
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Tab. 3: CystopterJdion

1. ÄSPLEHIO-CYSTOPTERIDETÜH FRAGIIIS
2. ASPLEHIO-CARICETÖH BRACHYSTACHYOS
3. CAMPANULA PULLA-CYSTOPTERIS FRAGILIS-GES.
4. HELIOSPEBMAE-CYSTOPTERIDETUM REGIAE

1. 2. 3. 4.
Aufn.Rr. 306 281 327 316 433 434 466 481 489 221 205 351 192
Seehöhe uXlO 60 154 142 124 140 141 192 186 170 156 170 178 233
Neigung * 70 120 100 90 30 40 50 85 70 60 60 80 50
Exposition NW S SO NNH NH NU SO N N NNO N NW SW
Plache n2 4 8 8 15 1 4 1 15 10 15 .10 5 20
Deckung U 15 5 5 5 40 50 20 1 1 5 1 2 1

\ H 80 15 1 5 50 60 25 1 1 5 1 2 1

Cyatopteris fragilis 1 1 1 1 3 1
Canpanula cochleariifolia . • 1 1 . . *
AspleniuB trichoaanes 1 + * . . .
AspleniuQ ruta-Duraria + + . . .
Carei brachystachys . . • * .
Hoehringia œuscosa 2 . . .
Valeriana tripteris + . .
Cystoptem sontana . . . . . 3

Silène pusilla . . . •
Orthotheciun rufescsens . . . .
Ranunculus alpestris . . . *
Arabis alpina . . . .
Viola biflora . . . +

Cy8topteris regia . . . .
Saiifraga stellaris . . . .
Valeriana elongata . . . .
Soldanella austriaca . . . .
Saxifraga sedoides . . . .
Poa alpina . . . .
Hutchinsia alpina . . . .
AspleniuD viride . . . .
Arabis pumi la ssp.stell. . . . . . + + + .
Cratoneuron conmutatum . . . . . . . + 1 * 1
Fissidens cristatus * . . . . . t + +
Sesleria varia . . . . . .
Valeriana supina . . . . .

Adenostyles glabra . . t . 1 1 t t
HysenostyliuB recurvirostre . 1 . 1 . . 1 .
Bncalypta streptocarpa . t + . . . . . + . .
Tortella tortuosa . . . t . . . . . 1 . +
Cratroneuron filicinum . . . . . 1 2
Canpanula pul la . . . . 2 1 . . . . + .
Aster bellidiaatruD . . . + * t
Bryua pseudotriquetruo . . . . . 1 2
DistichiuB capillaceuD . . . . . . . + . . . +
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1. 2. 3. 4.
Aufn.Nr. 306 281 327 316 433 434 466 481 489 221 205 351 192
Seehöhe nXlO 60 154 142 124 140 141 192 186 170 156 170 178 233
Neigung ' 70 120 100 90 30 40 50 85 70 60 60 80 50
EipositioD NW S SO NNW RH NW SO N N NNO N NW SW
Flache n2 4 8 8 15 1 4 1 15 10 15 10 5 20
Deckung U 15 5 5 5 40 50 20 1 1 5 1 2 1

I M 80 15 1 5 50 60 25 1 1 5 1 2 1

ConocephaluB conicuœ . . . . 23
Pedinophyllun interrruptuo . . . . 1 +
Poa nenoralis agg. 1 . .
AoblystegiuiB species I . .
Moose indet. . 2 . . 1 . . . + . . . •

Preissia quadrata 1 * .
Ctenidiun œoMuseum 3 . .
Marchantia polynorpha 2 . . .
Hycelis nuralis 1 . .
Calaoagrostis varia 1 . .
Neckera crispa 1 . .
Cortusa œatthioli . . . . . 2
Tinaia norvegica . . . . . 2
PlagionniuD rostratuœ . . . . . 2
BrachytheciuD rivulare . . . . . 2
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Tab. 7: Arabidetalia caeruleae (Sammeltabelle)

1. CAHPAHÜLO PÜLLAE-ÄCHILLEETUH CLÜSIÄfiAE
2. CAMPANULO PÜLLAE-ÄCHILLEETUH ATRATAE
3. SAXIFRAGA STELL.-SAXIFR. SEDOIDES-GES.
4. POTBHTILLIO ÜDBIAE-HOMOGYNETUM DISCOLORIS
5. SALIX RETÜSA-GES.

1. 2. 3.4. 5.

Achillea clusiana
P8eudoleskea incurvata
Viola biflora.
Achillea atrata
Campanula pulla
Saxifraga sedoides
Polytrichuœ juniperinuœ
Lotus corniculatus
Potentilla brauneana
Gnaphaliun hoppeanuœ
floDogyne discolor
Sali! retusa

Silène acaulis
Veronica alpina
Aster bellidiastrum
Ranunculus alpestris
Poa alpina
Soldanella austriaca

Roehritigia ci Hata
Hutchinsia alpina
Arabis alpina
Saüifraga stellaris
Saxifraga androsacea
Silène pusilla
DistichiuB capillaceuD
Cratoneuron connDutatum

GaliuQ noricum
Gentiana bavarica
Carex ornithopodoides
PolygonuD viviparum
Carex senpervirens.
Veronica aphylla
Carex atrata agg.
Tortella tortuosa
Sedum atratum
Carex atrata
Cerastiun arvense
Campanula scheuchzeri

V
III
V
II
IV
-
-
-
-
-
II
I

I
IV
IV
IV
V

III

IV
IV
IV
IV
I
II
-
I

III
I
I
II
I
II
I
I
I
I
I

III

I
I
-
V
V
-
-
-

III
III
I

III

III
II
II
V
V
V

IV
IV
I
IV
V
I
III
I

V
III
I
V
-
I
V
II
I

III
I
II

II
' I
-
II
V
-
-
-
-
-
-

I
I
I
V
IV
IV

II
V
V
V

III
III
I

III

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

IV
IV
I
-
I
-
V
IV
V
V
V
II

IV
V
IV
III
V
I

-
-
-
-
-
-
-

V
V
I
V
V
II
IV
II
II
I
I
IV

-
III
II
I
-
-
-
-
-
I
V

III
I

III
III
V
II

I
III
I
I
II
I
-
II

V
I
II
IV
II
III
II
III
I
I
II
I
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1. CAHPAHÜLO PDLLAE-ACHILLEETUH CLÜSIAHAE
2. CAHPANDLO PDLLAE-ACHILLEETOH ATRATAE
3. SAXIPRAGA STELL.-SAXIPR. SEDOIDES-GES.
4. POTEHTILLIO DÖBIAE-HOHOGYNETÜH DISCOLORIS
5. SALIX RETÜSA-GES.

1. 2. 3. 4. 5.

Arabis pumi la ssp.puntila
Soldanella alpina
Myosotis alpestris
Sa xi fraga aizoides
Euphrasia salisburgensis
Agrostis rupestris
Crépis aurea
Cerastium carinthiacuro
Thlaspi alpinuœ
Saxifraga moschata
Valeriana supina
Taraxacum alpinun agg.
Gentiana nivalis
Sanionia uncinata
Festuca rupicaprina
Selaginella selaginoides
Gentiana puntila
Leontodon hispidus
Phyteuma orbiculare
Cirsium spinosissimi!)
Carex firma
Hinuartia gerardii
Salix reticulata
Carex parviflora
Leontodon montanus
Caœpylium stellatum
Adenostyles glabra
Valeriana elongata
DichodontiuD pellucidum
Cratroneuron filicinum
Bryum pseudotriquetrum
Ditrichuta f lexicaule
Timmia norvegica

III
II
II
II
I
-
I

II
II
-
I
I
-
-
-
-
-
-
-

II
-
-
-
-
-
-
II
I
II
-
-
-
-

I
I

III
II
-
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I
-
-
II
-
-
I
II
II
-
-
-
-
-
I
-

-
-
-
-
-
-
-
-
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I
I

II
II
II
II

II
-
-
II

III
II
-
I
-
-
-
I
I

III
III

I
III
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

II
-
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
II
-
-
-
II

III
I
I
I
-
-
-
-
-
-
-
-
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Tab. 8: Campanulo pullae-Achilleetum clusianae

Aufn. Hr.
Seehöhe QXIO
Neigung '
Exposition
Fläche m2

Deckung % K
% H

Achillea clusiana
Viola biflora
Campanula pul la
Poa alpina
Hutchinsia alpina
Hoehringia ciliata
Veronica alpina
Aster bellidiastrum
P8eudoleskea incurvata
Ranunculus alpestris

Arabis alpina
Saxifraga stellaris
CerastiuD carinthiacum
Veronica aphylla
Dichodontium pellucidum
Adenostyles glabra
Aconitum napellus
Campanula scheuchzeri
Bryum species
Soldanella austriaca
Silène pusilla
Ga liuto no ri cum
Thlaspi alpinum
Arabis pum.ssp.pumila
Homooyne discolor
Polygonun viviparuro
Soldanella alpina
Cirsiuo spinosissiouni
Crépis aurea

Achillea atrata
Ranunculus montarne agg.
Cratoneuron coœrautatum
Eurhynchium species
Gentiana bavarica
Heracleum austriacum
SeduD atraturo
Salix retusa
Valeriana supina
Taraxacum alpinum agg.
Senecio rivularis
Myosotis alpestris
PlagiomniuQ species
Sanfraga aizoides
Euphrasia salisburgensis
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Aufn. Dr.
Seehöhe ntXlO
Neigung '
Exposition
Fläche D 2

Deckung *. R
». M

Sesleria varia
Alcheoilla anisiaca
Hoose indet.
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Tab. 9: Campanulo pullae-Achilleetum atratae

Aufn. Nr.
Seehöhe mXlO
Neigung
Exposition
Fläche m2

Deckung % K
\ M

Achillea atrata
Campanula pul la
Ranunculus alpestris
Poa alpina
Saxifraga androsacea
Polygonum viviparum
Galium noricum
Carex atrata agg.
Soldanella austriaca
Hoehringia ciliata
Hutchinsia alpina
Saxifraga.stellaris
Silène acauli«
Potentilla brauneana
Gnaphalium hoppeanum
Sal ix retusa
Carex atrata

Leontodon montanus
Pseudoleskea incurvata
Ditrichum flexicaule
Campanula scheuchzeri
Veronica alpina
Bryum species
Aster bellidiastrum
Distichium capillaceum
Campy Hum stellatua

Gentiana bavarica
Myosotis alpestris
Saxifraga aizoides
Carex firma
Veronica aphylla
Tortella tortuosa
Arabia alpina
Soldanella alpina
PolytrichuD alpinum
BrachytheciuD reflexum
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Tab. 10: Saxifraga stellaris-Saxifraga sedoides-
Gesellschaft

Aufn.Nr.
Seehöhe nxlO
Neigung '
Exposition
Fläche œ2

Deckung '• l

a) b)
421 422 423 460 477 459 472 474 480 476
190 205 207 180 220 185 200 206 186 210
30 - 20 15 20 20 45 5 30 -
0 - NNO N ONO N NO HW NO -
6 1 7 2 2 2 1 1 3 5

60 80 40 50 50 30 70 70 40 70
50 30 50 60 60 20 50 50 80 40

Saxifraga sedoides
Saxifraga stellaris
Hutchinsia alpina
Arabiß alpina
Ranunculus alpestri»
Soldanella austriaca
Poa alpina

P8eudoleskea incurvata
Veronica alpina
Tortula norvegica
Moehringia ciliata
Bryum species
DichodontiuB peìlucidum
Valeriana elongata
Saxifraga androsacea
Cratoneuron coamutatuo
Silène pusilla
Ditrichua flexicaule
Campanula pulla
Bryuii pseudotriquetruiB
Tioœia norvegica
Cratroneuron filicinum
Aster bellidiastrum
Cystopteris alpina

BrachytheciuB glareosum
Saxifraga noschata
Oncophorus virens
Eurhynchiun species
Encalypta streptocarpa
Poh lia cruda
Adenostyles glabra
DryopterÌ8 villarii
Preissia quadrata
HniuB thomsonii
Encalypta alpina
HniuD stellare
Moose indet.
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Tab. 1 1 : Potentino dubiae-Homogynetum discoloris

Aufn.Rr.
Seehöhe aXlO
Neigung '
ïxposition
Fläche a 2

Deckung \ I

Hoœogyne discolor
Potentilla brauneana
GnaphaliuD hoppeanuo
Polytrichua juniperinuœ
Achillea clusiana
Pseudoleskea incurvata
Gentiana bavarica
Galiua noricuD
Polygonuu viviparun
Poa alpina
Silène acaulis
Veronica alpina
Care« sempervirens
Canpanula scheuchzeri
Carex atrata

Veronica aphylla
Tortella tortuosa
îeliantheœuœ grandiflorum
Äster bellidiastruD
Festuca rupicaprina
Leontodon hispidus
Ranunculus montanus agg.
Lotus corniculatus
Seduœ atratuD
Thyous praecos
Phyteuna orbiculare
Ranunculus alpestris
GeuD nontanum
Crépis aurea
Avenochloa versicolor
Deschaœpsia cespitosa

Salii retusa
Agrostis rupestris
Selaginella selagiuoides
Heui athananticuB)
Soldanella alpina
Cera8tioD arvense
Euphrasia salisburgensis
Carex ornithopodoides
Soldanella species
Alcheailia vulgaris agg.
Thlaspi alpinum
Sanionia uncinata
Anthoianthuœ alpinuœ

411
218
25
NO
2
50
80

3

4

1
1
1
+
t

t

f

t

.

.

1
2

t

t

.

.

1
1

112
206
15
SO
6
90
20

3
î
1
,
2
2
1
2
2
2
i

t

1
.
t

t

2
t

1
t

3
i

1
3

2

471
204
25
OSO
2
30
30

1
t

2
2
1
1

^

t

t

•

2
2
t

t

,

+
1
t

t

.

120
197
30
SO
15
50
30

1
2
+

1
3
3
1
1
.
2
t

t

t

.

f

t

t

2
,

+
t

t

1
f

.

.

1

441
198
15
SO
3
80
5

3
1
1
1
,

1
2
1
1
,
1
t

t

•

t

1

.
t

1
r
2
1

t

t

1
2
1
r
1
r
,

450
202
20
SO
3
40
30

1
2
1
3
2

1
t

+
+

.
t

f

1
.
2

1

1

168

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Aufn.Nr.
Seehöhe aXlO
Seigung '
Exposition
Fläche a2

Deckung \ K

Barbilophozia lycopodioides
Pohlia species
GaliuD anisophy1lum
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Tab. \2\ Salix retusa-Gesellschaft

Aufn.Hr. 409 410 469 451 442 464 189 403 191 383 385
Seehöhe uXlO 219 219 202 202 200 232 225 209 225 215 210
Neigung ' 20 20 5 25 5 15 10 20 40 30 30
Exposition NO NO SW SW 0 SO S SO SSW NW NW
Fläche a2 4 1 1 3 1 2 4 3 3 1 7
Deckung U 80 60 95 80 50 93 70 80 50 60 70

\ H 60 40 20 20 - 5 1 20 1 10 10

Salix retusa 4 1 5 2 3 4 4 4 3 3 4
GaliuB noricuœ 1 1 . + 2 2 + 1 + + 1
PolygomiB viviparuœ 1 1 + 1 1 + . . . 1 +
Poa alpina 1 1 . • + 1 • + + + 1

Androsace chaiaejasoe 1 +
Arenaria ciliata 2 1
Pedicularis verticillata + +
Sanionia uncinata 3 2
Festuca rupicaprina 1 1 +
Gentiana nivalis t + +
CerastiuD arvense + + + +
Carei seopervirens . . 1 + + +
Veronica aphylla 1 + + . . + + . . . .
Gentiana puaila + + . r +
Thyous praecox . . 1 1
Campanula scheuchzeri . . . + +
Hinuartia gerardii + + 1 . + +
Euphrasia salisburgensis . + + +
Agrostis rupestris . . 1 1
Anthoxanthuœ alpinun . . 2 +
Crépis aurea . . . 1 1
Silène acaulis 1 . . . . 2 + . . 1 2
Aster bellidiastrum . . . . + . + + . + 1
Viola biflora . . . + . . + 2 + . +
Tortella tortuosa . + . . . + + . 1 + 2
Hutchinsia alpina + • t 1 +
Ranunculus alpestris . . . . 1 . . . + + +
Bryuœ species 1 . 2 . + .
Seduœ atratuo r + . + . .
Arabis pumi la. ssp. pumi la + . . + +
Carei fi rua 3 . . . 1 1
Soldanella austriaca + + 1
Saûfraga androsacea . + 1 2
Silène pusilla + +
Achillea atrata . . . . + . . . . + +
Cratoneuron commutatimi 1 +
Saxifraga aizoides 1 +

Hoehringia ciliata 1 . . +
Saxif raga stel laris + . . +
Saxifraga noschata 1
Hoose indet. 2
Hoœogyne discolor . 1
Gentiana bavarica r +
Carex ornithopodoides . . . . + + . . . . +
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Aufn.Hr. 409 410 469 451 442 464 189 403 191 383 385
Seehöhe aXlO 219 219 202 202 200 232 225 209 225 215 210
Neigung ' 20 20 5 25 5 15 10 20 40 30 30
Exposition NO NO SW SW O SO S SO SSW RW NW
Fläche a2 4 1 1 3 1 2 4 3 3 1 7
Deckung I K 80 60 95 80 50 93 70 80 50 60 70

\ H 60 40 20 20 - 5 1 20 1 10 10

Cares atrata agg. 1 + . . + +
CerastiuD carinthiacum * . • .
Valeriana supina • . + . .
Carei atrata 1 t
Saiifraga paniculata • *
Bartsia alpina . . . . 1 . . . . ^ .
Primula clusiana + .
Dryas octopetala 1
Salii reticulata . 3
Vacciniuœ vitis-idaea . 2
Sesleria varia . . . . r 1
Avenochloa versicolor 1
Carduus defloratus . . . . 1
Leontodon montanus . . . . 1
GnaphaliuD supinuœ . . . 3
HeliantheœuQ alpestre 1

17
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Tab. 13: Cratoneuretum falcati

Aufn. Nr.
Seehöhe mXlO
Neigung '
Exposition
Fläche B 2

Deckung K %
H \

Silène pusilla
Cratoneuron commutatuD
Cratroneuron filicinum
Bryurn pseudotriquetruD
Saxifraga rotundifolia
Campanula pulla
Epilobium alsinifolium
Caltha palustris
Arabis alpina
Chaerophyllum hirsutum
Aster bellidiastrum
Crépis paludosa
Cardanine amara

Poa alpina
Adenostyles glabra
BryuD species
Carex ferruginea
Saxifraga stellaris
Petasites paradoxus
BrachytheciuD rivulare
Agrostis stolonifera
Leucantheœuœ atratum
Silène alpestris
Marchantia polymorpha
Juncus alpino-articulatus
Carex panicea
Arabis soyeri
Eouisetun arvense
Equisetuni sylvaticum
Philonotis calcarea
Carex fiacca
OrthotheciuB rufescsens
Viola biflora
Salix glabra
Tofieldia calyculata
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Tab. 14: Scheuchzerio-Caricetea fuscae

1. CARICETO* FDSCAE
2. CABICETDH DAVALLIANAE
3. ELEOCHARETÜH QDINQDEPLORAE

Aufn. Nr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Flache a2

Deckung l %
Mt

Carex nigra
Carex canescens
Carex stellulata
Juncu8 filiformis
Juncus effusus
Viola palustris
Stellaria alsine

Valeriana dioica
Trollius europaeus
EriophoruD latifoliuo
Parnassia palustris
Carex davalliana
Carei panicea
Aster bellidiastruii
Tofieldia calyculata
Carei flava
Eleocharis quinqueflora
Juncus alpino-articulatus

Willemetia stipitata
Carex rostrata
Caltha palustris
Veronica beccabunga
Ranunculus acris
Lychnis flos-cuculi
Ranunculus repens
Trifoliuo repens
Carex fiacca
Carex paniculata
Listera ovata
Prinula elatior
Potentina erecta
Crépis paludosa
Cardasine pratensis
LeucojuQ vermio
EquisetuB sylvaticuu
EquisetuB palustre
Angelica sylvestris
Taraxacun officinale
Molinia caerulaea

1.
445
163
-
-
5
70
90
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2
t
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•
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1. CARICETO« FOSCAE
2. CARICETDH DAVALLIABAE
3. ELBOCHARETDH QÖIHQDEPLOBAE

Aufn. Nr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Flache uJ

Deckung K %

Festuca rubra
Veratruo album
BlysDua compressus
Poa alpina
Senecio subalpinus
Crépis aurea
Poa supina
Myosotis palustris agg.
De8champsia cespitosa
Hentha longifolia
Veronica chaaaedrys
Poa trivialis
Dactylorhiza maculata
Galium palustre
Alchemilla vulg. agg.
Cerastium holosteoides
Glyceria plicata
Cynosurus cristatus
Sagina saginoides
Anthoxanthuio odoratum
Filipendula ulmaria
Dactylorhiza majalis
Lathyrus pratensis
Vicia cracca
Cirsium palusrte
Polygonum bistorta
Briza media
Poa pratensis
Leucanthemum atratum
Rhinanthus glacial is
Soldanella alpina
Leontodon hispidus
Pimpinella major

Calliergon stramineum
Calliergonella cuspidata
Harchantia polymorpha
Resti. Moose
Campy Hun stellatum
Hypnum species
Plagiomniuœ species
Cratoneuron commutatuœ
BryuD species

1. 2.
445 159 056
163 122 108
- - 10
- - 8
5 100 20
70 95 100
90 50 70
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Tab. 15: Elynetum myosuroides

Aufn. Nr. 453
Seehöhe mxlO 191
Neigung ° 25
Exposition WSW
Fläche m2 7
Deckung % K 70

M 5

Elyna myosuroides 3
Dryas octopetala 2
Agrosüs alpina 1
Hedysarum hedysaroides 1
Festuca *brachystachys 1
Oxytropis jacqinii 1
Helianthemum alpestre 1
Festuca pumila +
Androsace chamaejasme +
Silène acaulis +
Gentiana nivalis +
Potentilla crantzii +
Minuartia sedoides +
Carex capillaris +
Potentilla clusiana +
Saussurea pygmaea +
Saussurea discolor +
Pedicularis verticillata +
Minuartia gerardii +
Euphrasia salisburgensis +
Festuca *pallidula +
Phyteuma orbiculare +
Gentianella germanica +
Galium anisophyllum +
Polygonum viviparum +
Carex sempervirens +
Primula auricula I
Luzula glabrata +
Cerastium arvense +
Trollius europaeus +
Sesleria varia +
Poa alpina +
Campanula scheuchzeri +
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Tab. 17: Festucetum pumilae

Äufn. Nr.
Seehöhe iXlO
Neigung '
Exposition
Fläche n2

Deckung X K
H

Potentina crantzii
Festuca puai la
Agrostis alpina
Festuca rupicaprina
Carex capillaris
Parna88ia palustris
HedysaruB hedysaroides
Buphrasia salisburgensis
Silène acaulis
Phyteuma orbiculare
Pedicularis verticillata
Cera8tiuD arvense
Androsace chamaejasnie
Gentiana nivalis
Avenochloa versicolor
Gentianella gernanica
Sau8surea pygmaea
Dryas octopetala
AlchemiIla sp.
Bartsia alpina
Salii retusa
Campanula scheuchzeri
Arctostaphyllos alpinus
Festuca vers.ssp.brachyst.
Carex atrata
Helianthenua alpestre
Hinuartia cherlerioides

Rhytidium rugosua
Ptiliuu ciliare

*) ID Gelände «ahrscheinl.

415
196
20
NW
4
100
5

3
2
2
1
1
1
2
1
1
t

t

i

t

t

t

+

+

+

+

+

f

t

1 M

1
t

fälschlich
notiert; dort ist H. sedoides zu er-
warten!

180
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Tab. 19: Vergleich Helictotricho-Semperviretum
(eigene Aufn. [2.], Zukrigl 1963 [3.], Eppink
1 981 [4.]) mit den eigenen Aufn. zum
Caricetum ferrugineae (1.) und Seslerio-
Semperviretum (5.)

1. 2.
a) b)

Trennarten des Helictotricho-Seoperviretui

Helictotrichon parlatorei
Bhinanthu8 glacialis
Polygala chamaebuxus
Erica herbacea
Rippocrepis coœosa
Dianthus carthusia
Myosotis 8ylvatica
Dactyl is gIonerata
Veronica chaioaedrys
Campanula glonerata
Orchis ustulata
Plantago lanceolata
Achillea millefolium
OriganuD vulgäre
Calaœagrostis varia
CerastiuD carinthiacum
Hinuartia austriaca
Ranunculus hybridus
Linun catharticua
Senecio abrotanifolius
Globularia cordifolia

I

I

I

I
I

I

Gegen das Seslerio-Seoperviretuo

Polygala amara
BuphthalauB salicifol.
Betonica alopecuros
Carlina acaulis
ChaerophylluB villarsii
Briza sedia
Knautia dipsacifolia
Ranunculus nemorosus
Mercurialis perennis
Helleborus niger
Silène vulgaris
Carex ferruginea
Aneoone narzissiflora
Chaerophyllum hirsutua
Luzula 8ylvatica
Senecio subalpinus
Bypericuœ laculatum
Pimpinella najor
Prinula elatior

I
II
III
II
II
II
III
III
II
II
II
V
I
IV
III
III
IV
IV
III

5
5
1
1
1
3
4
3
3
2
2
2
2
2

4

1
5
5
5
3
3
2
4
5
2
4
1

V
III
II
III
IV
I

I
III
III
IV
III
IV
II

III
III
III
II

I

II
III
II
II

3.

D (allq.

V
I

III
II
III

I
IV
III
IV
I
I
II
II
IV

III

III
III
II

II
I
V

III
III

II

II
III
II
III
V

4.

):

4

1

3

2

3
3
3

4

5.
a) b)

2
1

1
1
1

2

1
1
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Gegen das Caricebun ferrugineae:

Pulsatilla alpina
Acinos alpinus
Sesleria varia
Achillea clavenae
Eupbra8ia salisburgensis
Bieraciua villosun
Pediculari8 rostrato-cap.
Dianthas alpinus
Rhododendron hirsutus
Soldanella alpina
Festuca norica
Thlaspi alpinuD
Gentiana verna
Gentianella germanica
Euphrasiä pietà
Reliantheaun grandifl. I

4
2

1

1
5

2
3
4

II
IV III
V
IV
II
I

II
III
II
III

III
II
II

III
IV iii

Trennarten des Seslerio-Seœperviretun:

Selaginella selagin.
Silène acaulis
Coeloglo8suD viride
Galiun noricuB
Pedicularis verticillata
Gentiana clusii
Festuca >;puœi la
Festuca vers.ssp.brach.
Minuartia sedoides
Prinula auricula
AgrostÌ8 alpina
Loiseleuria procunbens
Gentiana puai la
VacciniuB vitis-idaea
VacciniuD gaultherioides
Myosotis alpestrÌ8
Arctostaphylos alpinus
Avenochloa versicolor

II
I

1

I
I

I
I
I

1
2
3

2
1

1

2

1

4

1

1

1

2

4
5
4
2
1
1

4
2
1
2
5
2
5

3
1

1
4
2
1
3
1
2
2

I
V
I

II
I

III
IV

III
IV

III
IV
I

II
II

V
IV
IV
IV
II
III
III
II
II
I

III
III
IV

III
III
IV
III
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Trennarten des Caricetuœ

Festuca pulchella
Geum rivale
Epilobium montanum
VeratuD album
Geranium sylvaticum
Euphorbia austriaca

Übrige (gekürzt):

Leontodon hispidus
Thesium alpinum
Scabiosa lucida
Carduus defloratus
Thymus praeco!
Galium anisophylluD
Aster bellidiastrum
Leucanthemum atraturn
HeracleuD austriacum
Lotus corniculatus
Carei sempervirens
Phyteuma orbiculare
Anthy1 lis alpestris
Silène alpestris
Poa alpina
Phleum hirsutum
Trifolium pratense
Cerastiun arvense
Trollius europaeus
Hedysarun hedysaroides
Sali)! retusa
Luzula glabrata
Bartsia alpina
Heuœ athamanticum
Anthoxanthum alpinum
Parnassia palustris
Ranunculus montanus
Campanula scheuchzeri
Viola biflora
Homogyne discolor
Festuca rupicaprina
Polygonum viviparus
Gypsophila repens
Valeriana saxatilis
Care! firma

1. 2.
a)

ferrugineae:

II
II
II
IV
III
II

III
I

III
III
II

III
III
V
IV
V
II
II
I

III
III
II
V
II
IV
I
I

II
I

II
II

III
III
IV
III
II
I

III

5
2
5
5
3
4
1
5
4
5
5
5
1

5
5
5
4

4
4
1
2
4
1

b)

II
III

V
V
V
V
V
V
V
V
V

III
III
III
II

I
I
I

I

I
IV
II
II
V

III
III
I
I

II
II
II

3.

II
II
II
V

III
V
IV
II

II
II
V
IV

II

II

I

V

4.

3
2
4
2
1
4
4
4
4
4
4
4
2

3

2

4
1
2
3
4
4

4
4
4
3
4
2
4

5.
a)

2
5
5
4
5
3
4
3
4
V
5
3
5
4
3
1
1
1
1

1

5
3
3
5
5
2
2
3
5

1

b)

IV
I

III
III
IV
IV
IV
II
I
I
V

IV
IV
I

III

I
IV
III
II
IV
IV
IV
II
II
IV
V

IV

IV
II
V
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Ranunculus alpestris
Primula clusiana
Dryas octopetala
Heliantheœuœ alpestre
Oxytropis jacquini
Hinuartia gerardii
Cares capillaris
Linaria alpina
Saxifraga aizoides
Nigritella miniata
Rumen scutatus
HieraciuD toorisianum
Biscutella laevigata
Gymnadenia odoratissima
VacciniuB nyrtillus
Luzula nmltiflora
Gentiana pannonica
Cirsi uni erisithales
Potentilla crantzii
Alcheœilla anisiaca
Homogyne alpina

1.

Ill
II

III
II
II
II

2.
a)

1

2
1

b)

I

I
I
I
II
I
I
I
I
I
II

I

I

3. 4.

1

5.
a)

1
1

1
1
1
1

1
2

b)

III
IV
V
II
II
I

III

I
II

II
II
II

II
I

II
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Tab. 20: Caricetum mucronatae

Aufn.Hr.
Seehöhe oXlO
Neigung *
Exposition
Fläche œ2

Deckung \ K
IM

Care: mucronata
Erica herbacea
Globularia cordifolia
Achillea clavenae
Euphrasia salisburgensis
Sealeria varia
HelianthenuD grandflorun
Trisetuo alpestre

Jovibarba hirta
LeontodoD incanus
Pinus mugo juv.
Campanula cespitosa
Thymus praecos
Hippocrepis collosa
Valeriana saxatilis
Athaoanta cretensis
Gypsophila repens
Rhodothannus chamaecistus
Gentiana clusii
Saxifraga caesia
Primula clusiana
Pediculari8 rostrato-capitata
Dryas octopetala
Aster bellidiastrum
Campanula cochleariifolia

Potentina clusiana
Carex firma
BelianthemuD alpestre
Care* sempervirens
Phyteuma orbiculare
Senecio abrotanifolius
HieraciuD viUosoa-affinis
Linua catharticuo
Lotus corniculatu8
Betonica alopecuros
Kernera sazatilis
Rhododendron hirsutuœ
Polygala amara
Gentiane H a germanica
Draba stellata
Ranunculus hybridus
Buphthalaui salicifoliuo
Crépis jacquinii
BieraciuD bupleuroides

319
158
35
S
60
60
5

3
2
2
t

t

1
1
1

t

f

t

1
1
t

t

t

•

r
.
.

t

t

1

,
t

t

1
.

435
166
30
SH
15
40
10

3
3
2
f

+

1
1
•

+
1
r
f

1
+
1

+

1
1
t

,

1

•

r

.
1

436
169
60
OSO
50
30
5

3
1
t

t

.

2

.
t

1

.
1

1
+

1

1

1
.

r

343
182
35
S
20
75
5

3
1
2
t

+

1
1
t

.

r
,

+

+

,

1
1
1
1
+

1
t

1
.
1
1

1
.

089
175
40
SH
8
60
1

3
1
1
2
1
1
t

i

.

+

2
t

t

2

1
1
+

r
t

t

.

1
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Aufn.Hr.
Seehöhe DXIO
Neigung '
Eiposition
Fläche a2

Deckung X I
IM

Tortella tortuosa
DiatichiuB capillaceuB

319
158
35
S
60
60
5

1
4

435
166
30
SH
15
40
10

2
t

436
169
60

OSO
•50
30
5

t

343
182
35
S
20
75
5

1

089
175
40
SH
8

60
1
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Tab. 21: Athamanto-Festucetum pallidulae

Aufn. Rr.
Seehöhe oXlO
Neigung '
Exposition
Fläche m2

Deckung K %
H (Ab.)

Festuca versicolor ssp.pallidula
Sesleria varia
Teucrium montanum
Achillea clavenae
VincetoiicuD hirundinaria
Acino8 alpinus
Calamagrostis varia
Seseli austriacuœ
Globularia cordifolia
Thynus praecox
Athamanta cretensis
Leontodon incanus
Carduu8 defloratus
GaliuQ lucidui
Euphorbia cyparissias

Alliun montanun
Buphrasia salisburgensis
Hieracium porrifolium
Betonica alopecuros
Jovibarba hirta
Campanula cespitosa
Asplenium ruta-muraria
Lotus corniculatus
Asperula neilreichii
Seduß album
Leontodon hisp.ssp.hyo8.
PolygonatuB odoratum
Cares ornithopoda
Carex humilia
Viola hirta
Crépis alpestris
Gyp8ophila repens

Primula auricula
Carex mucronata
AnthericuB ratnosum
Potentilla caulescens
Bernera saxatilis
Hippocrepis comosa
Hieracium bifidum
Galium anisophyllum
Galium pumiluD)
Aster alpinus
LaserpitiuD latifoliuo
Adenostyles glabra

512
63
45
HSH
10
25
1

2
1
1
1
1
t

t

t

2
1
1

1
t

+
t

1

•

1

.
1

2

.

.

.

130
62
60
SSW
15
10
1

1
1
+
t

f

t

r
t

t

t

*

t

t

t

•

r
.
t

t

•

.

t

t

t

132
63
50
SO
8
20
1

1
t

t

•

t

1
+

t

t

t

.

.

1
t

t

,

.

t

•

•

496
62
30
SO
10
40
1

2
1
1
1
t

1
t

t

,

.

1
t

1
,

+
t

4

t

t

t

,

.

t

t

t

1
•

t

,

.

t

t
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Aufn. Hr.
Seehöhe oXlO
Neigung '
Exposition
Fläche i2

Deckung K \
H (Ab.)

AlliuD carinatura
Dianthus carthusianoruo
Berberis vulgaris juv.
Rhaonus catharticus
Thyous species

Tortella tortuosa
HomalotheciuD sericeum
Schistidiua apocarpun
Heckera crispa
Abietine!la abietina
Tortella inclinata
Cladonia species

512
63
45
HSH
10
25
1

r

•

t

t

1
.

130
62
60
SSH
15
10
1

t

t

•

.

.

132
63
50
SO
8
20
1

#

.

•

t

+

496
62
30
SO
10
40
1

.

1

.
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Tab. 22: Seslerion-Zwergstrauchrasen

1. RHODODERDRETDH ÏIIRSOTI
2. VACCINIDM-THYMOS-HEIDB

Aufn. Nr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Fläche B 2

Deckung K %
Ml

Rhododendron hirsutun
Achillea clavenae
Heliantheœuœ grandiflorum
BuphthalœuiD salicifolium
Mercurial is perennis
Belictotrichon parlatorei
Senecio abrotanifolius

Vacciniua nyrtillus
Vaccinimi vitis-idaea
Rhinanthus glacialis
Thyaus praecox
Silène alpestris
Silène vulgaris
Peucedanun ostruthium
Poa nemoralis
Gentiana nival is
Gentianella germanica
Parnas8ia palustris
Euphrasia salisburgensis
Luzula oultiflora
Hyperion» œaculatuœ
Trifoliuœ pratense
AlchemiIla anisiaca
Ruœex alpestris
Botrychiun lunaria
Ajuga pyramidalis

Galiusi anisophylluo
Carduu8 defloratus
Scabiosa lucida
Valeriana tripteris
Leontodon hispidus
Ranunculus œontanus
Caspanula scheuchzeri
Poa alpina
Polygala amara
leucantheaum atratuu
Viola biflora
Rubus saiatilis
GeraniuB sylvaticuo
Gentiana pannonica

1.
185
158
5
S
5
80
5

4
t

•

t

+

1
+

•

t

+

t

.

t

t

t

t

+

^
t

188
158
20
SSH
40
30
5

2
t

t

t

1
t

t

#

•

1

+

t

1
1

4

t

2.
224
170
20
SSO
6
70
10

•

3
2
2
2
1
1
t

t

t

+

t

\

+

+

t

t

+

t

2
1
t

t

1
,
t

2
t

,

1
t

t

t

226
170
30
SO
10
60
20

t

•

3
2
2
1
1
t

1
1
t

t

t

+

t

t

t

t

+

t

t

1
+

1
+
t

1
.
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1. RHODODEHDRBTDH HIRSOTI
2. VACCINIOM-THÏHOS-HEIDE

Aufn. Hr.
Seehöhe nXlO
Beigung '
Exposition
Fläche B2

Deckung K %
H \

HieraciuD sylvaticum
Phyteuma orbiculare
Coeloglossuœ viride
Lotus corniculatus
HeracleuB austriacun
Carex ferruginea
Sesleria varia
Globularia nudicaulis
Erica herbacea
Calanagrostis varia
Dentaria enneaphyllos
Festuca norica
Aster bellidiastrua
Carex ornithopoda
Rosa pendulina
Thesiuœ alpinum
AnthoxanthuD alpinui
Adenoatyles glabra
Myosotis alpestris
Thlaspi alpinuQ
Moehringia ciliata
Rumex scutatus
Hinuartia austriaca
Cerastiuœ carinthiacuB
Poa hybrida
Soldanella alpina
Acinos alpinus
Betonica alopecuros
Knautia dipsacifolia
Daphne mezereum
Heui athananticuQ
Helleborus niger
Aster bellidiastrum
Rhodiola rosaea
Gymnadenia conopsaea
Festuca rubra
Centauraea montana
Euphrasia minima
Salix cf. waldsteiniana
Agrostis rupestris
EpilobiuD uontanum
Veronica fruticans

1.
185
158
5
S
5
80
5

t

i

t

t

f

,

1
1
1
+
t

t

f

t

t

t

.

.

t

188
158 •
20
SSW
40
30
5

t

t

t

,

2

+
t

t

t

1
t

•

*

t

t

t

+
t

.

2.
224 226

' 170 170
20 30
SSO SO
6 10
70 60
10 20

• ,

+ .
t

t

i

1 .

* .
^ ,
\

•

. 1

. 1

. 1
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1. RHODODBNDRBTDH HIRSDTI
2. VACCINIÖH-THYHÜS-HBIDE

Aufn. Nr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Fläche œJ

Deckung K X
Ht

Luzula glabrata
Calamagrostis villosa
Polystichui lonchitia
Primula elatior
Hi 1 lemetia stipitata
Euphrasia pietà
Alchenilla vulgaris agg.
Anthy1 lis alpestris
Sasifraga rotundifolia
Cerastiuffi arvense
Adenostyles alliariae
Avenella flejuoaa
Polygonatum verticillatuœ
Arabis ciliata
Myosotis sylvatica

Tortella tortuosa
Cladonia species
Polytrichuœ sp.
Dicranum scopariura

1.
185
158
5
S
5
80
5

f

•

1
t

188
158
20
SSW
40
30
5

•

t

.

2.
224
170
20
SSO
6
70
10

#

•

2
1
1
.

226
170
30
SO
10
60
20

t

t

t

+
t

t

•

+

t

t

t

+
t

2

t
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Tab. 23: Caricetum ferrugineae

Aufn. Hr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Fläche s2

Deckung X l

Carex ferruginea
ReracleuB austriacum
De8champsia cespitosa
Luzula sylvatica
Senecio subalpinus
Rypericum naculatun

Campanula scheuchzeri
Lotus corniculatus agg.
Veratruo album
Ranunculus nemorosus
Betonica alopecuros
Trifoliuo pratense
Pimpinella major
Leontodon hispidus
Prioula elatior
Tofieldia calyculata
Leucanthemum atratum
Alchemilla vulgaris agg.
Äster bellidiastruœ
Euphrasia pietà
GaliuD anisophyllum
Polygonum viviparuD
Trolliu8 europaeus
Carduu8 defloratus
GeraniuD sylvaticui

Buphthalmum salicifolium
Dactylorhiza maculata
Geum rivale
CirsiuB erÌ8Ìthale8
Knautia dipsaeifolia
ChaerophylluD hirsutum
Hercurialis perennis
Helleborus niger
Epi lobiua BontanuB
Festuca rubra
AnthoxanthuB alpinum
Gynnadenia conopsea
Dactyl is g lonerata
Scabiosa lucida
Rhinanthus glacialis
Briza nedia
PhleuB alpinuB
Phleua hirsutuB
Crépis pyrenaica

a)
339
142
20
S
50
100
P

2

*
•

+
1
1
1
t

1
.

•

1
t

t

t

1

1

t

1
2
2
+

b
004
142
30
W

100
100
P

4
,
t

t

f

1

1

+
t

t

2
1
t

t

t

t

+

.
t

1
+
f

1
t

t

t

+
t

t

1
t

t

1
f

t

+

370
176
35
0

100
95
20

4
1
1
.
t

+

1
t

2
.
1
t

1
t

,

t

t

t

f

,

t

1
1

.

i

t

t

1
t

+

•

1
.

493
147
20
S

100
100
10

4
1
1
2
,

1
,
t

2
+

,
t

.

2
1
•

1
1
1
1

•

•

t

1
1
2

z)
)86
148
35
N
50
90
50

5
1
2
2
.
•

t

.

1
1

1
+
t

1
t

.

•

^

277
180
30
RH
20
100
10

3
*
4
.
1
•

.
t

t

.

,

1
+

.
t

i

-

163
178
35

80
100
5

4
1
1
t

t

.
t

1
1
1
1
1
+
+

t

t

1
t

,

t

t

2
t

2

.

,

265
172
35
H
25
100
5

4
1
3
.

*

1
.

,
t

t

t

t

+

•
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Aufn. Hr.
Seehöhe aXlO
Neigung '
Eiposition
Fläche D 2

Deckung t K

a) b) c)
339 004 370 493 086 277 163 265
142 142 176 147 148 180 178 172
20 30 35 20 35 30 35 35
S H 0 S S SW W W

50 100 100 100 50 20 80 25
100 100 95 100 90 100 100 100
p p 20 10 50 10 5 5

Pedicularis foliosa
Pestuca pulchella ssp.pulch.
AconituB vulparia
Anenone narcissi!lora
Parnassia palustris
Gentiana pannonica
Ranunculus Dontanus
Viola biflora
Silène alpestris
Poa alpina
HoBogyne discolor
Alcheailla anisiaca
Luzula glabrata
Calaoagrostis villosa
AlliuD victoralis
Euphorbia austriaca
Erica herbacea
Rhododendron hirsutuœ
Ranunculus platanifolius
Calanagrostis varia
VacciniuB ayrtillus
Senecio fuchsii
Aconituœ nape Dus
Ruuei alpestris
Care: senpervirens
Helictotrichon parlatorei
Carlina acaulis
Selaginella selaginoides
Achillea clusiana
Thynus praecox
Heuœ athananticuD
tlaspi alpinuD
Silène vulgaris
Potentilla erecta
Chaerophylluo villarsii
Soldanella alpina
Agrostis tenuis
Luzula oultiflora
Phyteuia orbiculare
Cerastiua arvense
Caspanula pulla
Hoaogyne alpina
Potentilla crantzii
AconituD variegatuB
Stachys alpina

• 1

• • • •
1 • • 1

• . . I

,

1
t

2

+
f

1
t

2
1

t

t

t

1
1
t

+
t

•

1
1
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a) b) c)
Aufn. dr. 339 004 370 493 086 277 163 265
Seehöhe aXlO 142 142 176 147 148 180 178 172
Neigung ' 20 30 35 20 35 30 35 35
Exposition S » 0 S S SW » »
Fläche B 2 50 100 100 100 50 20 80 25
Deckung X l 100 100 95 100 90 100 100 100

U p p 20 10 50 10 5 5

Hedysaru» hedysaroides •
Lilium »artagon t
Pedicularis rostrato-spicata •

Caopyliu» stellatilo t . f .
Plagiooniua species . 1
Rhizoaniui puncatatum . . . . 2 . . .
CtenidiuD EOIIUSCUD . . . . 2 . . .
Bryun species . . . . 2 . . .
Pseudoleskea incurvata . . . . . . 1 •
rest i . Moose 2 + 1 + 1
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Tab. 24: Alchemilla anisiaca-Gesellschaft

Aufn. Nr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Fläche D 2

Deckung K %
H \

Alchemilla anisiaca
Carex ferruginea
Primula elatior
Crépis aurea
Viola biflora
Carduus defloratus
HoDogyne discolor
Senecio rivulare
Poa alpina
HeracleuD austriacuni
Cera8tiuD arvense
Ranunculus nontanus
HeuD athamanticua
Trollius europaeu8
Soldanella alpina
Gentiana bavarica
Rumej alpestrÌ8
Campanula scheuchzeri
Sesleria varia
PolygoQUD viviparuœ
Achillaea clusiana
Gai imo anisophyllua
Aster bellidiastruB)

419
204
25
S
8
100
P

5
1
1
1
1
1
t

1
1
1
1
+

t

.

f

420
203
25
S
10
100
P

5
1
1
1
1
1
2
•

+
t

1
1
t

1
1
,

t

+
t

+
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Tab. 25: Achillea clusiana-Gesellschaft

Aufn. Nr.
Seehöhe mXlO
Neigung '
Exposition
Fläche n2

Deckung K \
H \

Achillea clusiana
Poa alpina
Carei ferruginea
Campanula pul la
Leontodon hispidus
Senecio rivulare
Galium anisophylluQ
Viola biflora
Ranunculus mootanus
Soldanella alpina
Arabis alpina
Silène alpestris
Cerastiuœ arvense
Adenostyles glabra

HeracleuD austriacum
Carduus defloratus
ortica dioica
Alchemilla vulg. agg.
Potentina crantzii
Myosotis alpestris
EpilobiuD alpestre
Festuca rupicaprina
Acinos alpinus
Trollius europaeus
Gentiaaella geraanica
TrifoliuD pratense
Arabis ciliata
Seduto attratuB
Potentilla brauneana
ChenopodiuD bonus-henricus
Campanula scheuchzeri
Botrychium lunaria

427
182
30
OSO
50
70
30

4
2
t

1
1
2
2
2
1
t

i

+

+

1
1
2
1
1
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

r

229
174
35
NO
8
50
10

3
1
1
1
1
t

t

t

t

+
t

i

t

Aufn. Nr. 427 229

De8champsia cespitosa
Carei seœpervirens
Veronica aphylla
Senecio abrotanifolius
Festuca pulchella
Lotus corniculatus
Leucanthemuo) atratuo
Poa hybrida
Anemone narzissiflora
AconituD nape 1lus
Crépis auraea
PeucedanuD ostruthiuœ
Myosotis sylvatica
Parnassia palustris
VeratruD album
Cerastium carinthiacum
Alchemilla anisiaca
Ranunculus alpestris
Polygonuœ viviparum
Daphne nezereuni
Äsplenium viride
Cystopteris fragilis
Thlaspi alpinus
Sali: retusa
Cystopteris alpina
Rhodiola rosea
Gentiana bavarica
Phyteuma orbiculare
Selaginella sehginoides
Silène pusilla
Aster bellidiasrtuD)
Hutchinsia alpina

Pseudoleskea incurvata
Bryun pseudotriquetrutD
Tortella tortuosa
Brachythecium species
Ctenidium molluscum
Bryun species

t ,

r
t ,

t

t ,

r
. 1

t

. 1
t

, t

t

, i

, t

, t

, t

, t

t

t

, i

t

t

t

t

t

^

, +

t

, t

t

1 *
2 .

t

, t

t
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Tab. 26: Calamagrostietum variae

Aufn. Nr.
Seehöhe mXlO
Neigung '
Exposition
Fläche D 2

Deckung *.K

Calaaagrostis varia
Adenostyles glabra
Leucantheœuœ atratum
Carex ferruginea
Carduus defloratus
CirsiuH erisithales
Scabiosa lucuda
Crépis paludosa
Aster bellidiastruD
Viola biflora
Betonica alopecuros
GaliuD anisophylluQ
Aspleniun viride
Daphne mezereuœ
ftnautia dipsacifolia
Cystopteris montana
Centaurea aontana
Saxifraga rotundifolia
Heileborus niger
Phyteuoa spicata
Senecio fuchsii
Silène alpestris
Parna8sia palustris
HeracleuD austriacum
Ranunculus neoorosus
Mercurial is perennis
Valeriana tripteris
Pinus sugo juv.
Melica nutan8
Laeiastruœ flavidum
Cystopteris regia
Chaerophylluo hirsutum

Peta8ite8 paradoxus
PolystichuB lonchitis
Valeriana aontana
Gymnocarpium robertianum
Bumex scutatus
Arabis alpina

CampyliuD stellatum
HniuD marginatuD
Plagionniuo sp.
BylocoaiuD splendens-

239
138
35
NNW
30
90
50

3
3
1
3
t

t

1
1
1
1
2
t

t

t

t

1
+

t

+
t

1
1
1
1
1
1
1
.

•

2

+

•

3
.
1
t

244
142
20
NNO
25
90
40

2
2
t

f

+
t

t

t

t

t

t

t

+
t

1
1
+
t

t

t

3
,

.
2
2
1
1

,
.
3
2
1
t

3
2
.

Aufn. Nr. 239 244

Rieracium vill.-aff.
Crépis jacquinii
Rhinantus glacialis
Polygala amara
Tofieldia calyculata
Primula clusiana
Selaginella selag.
CerastiuQ holosteoides
Campanula scheuchzeri
Phyteuma orbiculare
Carex digitata
Picea abies juv.
Larix decidua juv.
Rhododendron hirsutum
Salix glabra
Senecio rivulare
Corthu8a mathioli
Aconitum variegati^
Geranium sylvaticum
Athyrium filix-fenina
Epilobium montanun
Hycelis muralis
Valeriana officinali»
Silène pusilla
Acer pseudo-plat. juv.
Epilobium alpestre
Campanula pulla
Silène vulgaris
Stellaria nemoruo
Galium album
Silène dioica
Hypericun) maculatum
Caltha palustris
Rhytidiadelphus triqu.
EurhynchiuD sp.
Tortella tortuosa
Sanionia uncinata
HypnuQ sp.

t
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Tab. 27: Agrostis rupestris-Gesellschaft

Aufn.Hr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Fläche B2

Deckung \ l
*H

Agrostis rupestris
Leontodon helveticus
Anthoxanthua alpinua
Ävenochloa versicolor
Buphrasia ainioa
Valeriana celtica
Pulsatilla alpina
PolygonuB vivipara»
HieraciuB alpinua
Caapanula scheuchzeri
Potentilla aurea
Bardus stricta
HoBogyne alpina
Salix retusa
Luzula aultiflora
Vaccinium oyrtillus
Carex atrata agg.
Agrostis alpina
CerastiuB arvense

LigusticuB mute 11 ina
De8chaspsia cespitosa
Galiua noricuB
Carex sespervirens
Juncu8 trifidus
Gentiana punctata
Houogyne discolor
Carex capillari«
Antennaria dioica
Festuca rupicaprina
Androsace chauaejasae
Hinuartia sedoides

DicranuD scop./sp.
Cetraria islandica
Cladonia species
Cladonia arbuscula
Polytrichua piliferua
Cladonia aacroceras
Polytrichun connune
Barbilophozia species
Cladonia rangiferina
lecidoœa denissa
Sanionia uncinata
Polytrichum alpinuo
Cladonia arb./rang.
Cetraria nivalis
Cetraria cuculiata

091
203
-
-
10
60
50

3
2
+

1
2
2
t

2
1
t

t

t

2
3
,

•

2

•

•

3
t

2
2
1
1
1
2

391
200
15
WHW
10
70
15

2
2
1
1
1
3
1
t

t

t

t

t

1
•

t

+

•

2
1
.
1
.
.
3
1
,
1

•

2
1

t

1

458
191
30
SH
2
90
10

4
2
1
1
1
,

.
1

•

1
,
1

449
202
5
S
4
70
60

2
1
1
2
1
3
t

1
t

.

1
f

.

1
.

1
2
.
1
1

1
1
t

.

3
1

.
2
1
1

205

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Tab. 28: Nardion

1. SIEVERSIO-HARDETÜM
2. LÖZULA SÏLV.-NARDOS STSICTA-GES.

Aufn.Nr.
Seehöhe DXIO
Neigung *
Exposition
Fläche B2

Deckung % l

lardus stricta
tteschanpsia cespitosa

Campanula scheuchzeri
Luzula itiltiflora
Leontodon heiveticus
AnthoxanthuB alpinuo
Honogyne alpina
Arnica montana
Gentiana pannonica
Care^ pallescens
Potentina aurea
Vaccinimi myrtillus
Campanula barbata

Geum Dontanum
Avenochloa versicolor
Rhododendron ferrugineuœ
Hieraciua alpinum
Festuca picturata
Vaccinimi gaultherioides
Ligusticum mute 11 ina
AveneIla flexuosa
Caret nigra
VeratruD albui
Cailuna vulgaris
Calycocorsus atipitatus
Runei alpestris
Phieus alpinun
Solidago virgaurea
HelaopyruD sylvaticuo
Luzula sylvatica
Potentilla erecta
Festuca rubra
Carlina acaulis
PeucedanuD ostruthiuo
Agro8tÌ8 tenuÌ8
Euphrasia ainioa
CerastiuQ arvense
Selaginella selaginoides

Soldanella alpina
P8eudorchis albida

1.
470
203
-
-
5
98
30

4
2

!
1
1
2
1
,

.
1
.
•

1
1
t

1
1

093
182
25
SH

100
90
20

5
t

f

2
1
2
1
t

+

1
3
t

1
t

1
1
1
3
,

233
178
25
SH

100
95
10

4
f

+

+

2
t

t

t

4
t

t

•

3
1
+

1
t

1
.

.

389
178
20
WSW
150
100

t

5
t

1
2
t

2
1
t

+

1
3

t

t

1
2
t

t

1
t

.

t

.

329
160
15
WNH
50
98
50

3
2

1
2
2
3
,

.
1

•

.
2
,
1
1
,
2
t

t

t

2.
073
163
5
S

50
100
5

3
2

t

1
1
2
2
1

4
•

.
1
+

2

•

1
1
t

+

1
1

1
t

374
153
20
SH

100
100
30

4
2

t

2
1
3
2
1
t

1
1
1

.

.
1
t

1
+

+

t

2
2
1
•

1

i

i

446
163
10
SH
50
99
5

3
1
f
3
1
1
2
3
1
1
1
3
t

.

1
.

1
.

.

1
2
2
2
+
t

1
t

t
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1. SIEVERSIO-NÄRDETUH
2. IDZDLA SYLV.-HARDDS STRICTA-GES.

1. 2.
Aufn.Hr. 470 093 233 389 329 073 374 446
Seehöhe BXIO 203 182 178 178 160 163 153 163
Neigung * - 25 25 20 15 5 20 10
Exposition - SW SW WSW WNH S SW SH
Fläche B2 5 100 100 150 50 50 100 50
Deckung U 98 90 95 100 98 100 100 99

U 30 20 10 t 50 5 30 5

Vaccinili vitÌ8-idaea • . . *
Euphrasia pietà 1 . . .
Trifolium pratense . 1 .
Trollius europaeus . . 2
Agrostis rupestris 2 . . . . . . .
GaliuB noricuD 1 . . . . . . .
Carei senpervirens 1 . . .
Euphrasia rostkoviana 1
HieraciuB species 1 . . .
Carei echinata . . . . 1 . . .

Dicranum scoparium 1 * 1 + . 3
Polytrichum forsosum 2 I t i
Polytrichui cosatine 2 . . . 3 . . .
Cladonia rang./arb. • . 1 . . .
PleuroziuD schreberi • * . . .
RhaconitriuB canescens 1 . . .
Polytrichuo juniperinuD . 1 . . .
HylocomiuB splendens • . . . .
Sphagnuo cf.quinquefarium . 1 . . . .
Cladonia species • . . .
ThuidiuB tamariscinuD . . . . 1 . . .
Aulacooniuo palustre . . . . 1 . . .
Cladonia fimbriata * .
Moose indet. 1
Sanionia uncinata 1 . . . . . . .
Cetraria islandica t . . . . . . .
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Tab. 29: Betulo-Adenostyletea

1. ALNETÖM VIBIDIS
2. SÄLIX GLABRA-GES.
3. CICERBITE™ ALPINE
4. RÜHICETDH ALPINI

Aufn. Nr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Fläche m2

Deckung B,S \
I \
M \

1.

095 247 288 386
160 152 134 168
35 25 25 30
NO N 0 N
150 100 200 150
70 70 80 70
70 60 80 60
30 40 20 30

2.

294
158
30

3.
al b)
162 225 231 330 172 031 117 331
160 170 184 163 168 145 150 160
20 - 35 25 15 10 35 20
H - WSW N WNW NO NNW S
50 20 50 100 100 70 100 80

4.

060 161 332 387 376
125 158 156 170 148

5 - - - 10
SO - - - WSW
50 100 50 100 50

70 100 100 80 80 95 70 80
5 p p 30 10 30 80 10

100 100 100 100 100
25 - + - -

Alnus viridis S
Alnus viridis K
Salii glabra S
Salii glabra K
Acer pseudoplatanus B,S
Acer pseudoplatanus K
Salii appendiculata S
Salii appendiculata K
Sorbus aucuparia B
Sorbus aucuparia S
Sorbus aucuparia l
Betula pendula B,S
Larii decidua K
Picea abies S,K
Pinus Dugo S
Lonicera caerulea K
Bubus idaeus K
Daphne mezereua S,K

Saiifraga rotundifolia
Silène dioica
Rhodiola rosea
Poa alpina
Cicerbita alpina
Geun rivale
Viola biflora
Carei ferruginea
HypericuB laculatum
Geranium sylvaticina
PeucedaniiB ostruthiun

Runei alpinus
ChrysospleniuD alterni!.
Cardanine anara
Poa supina
Ranunculus repens
Caltha palustris

4 4 4 4

1 . 1 .
1 . + .
. + 2 .
. . + •

. t i .

. t i .

. . • t

. . 1 .

2 1 1 2
+ +

. 1 . r
• 2 1

• . . 1

• . •

• i i

• t t ,

. . + 1

1 1

t 1 1
• t t

+

+ 2 2
• 1 1

1 1 +

+ . . + * . . +

I + 1 2 1 . 2 1
+ + 1 . . 1 1 .
• • * 1 t

I I + 1 1
. 1 2 1 +

+ 1
. 1

. + . 1 . . . .

• + . . . . . .

1
1

1

1 2

. 1

+ 3

1

1

1
1

. . . + 2

5 5 5 5 5
. + 2 1 1
• 1 4 • .
. 2 1 . 1
2 1 1 + 1
. + 1 • .
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Aufn. Rr.
Seehöhe nXlO
Neigung '
Exposition
Fläche D 2

Deckung B,S X
I X
H \

Adenostyles allianae
Chaerophyllua hirsutum
Bunei alpestris
Stellaria nenoruB
Senecio subalpinus
VeratniB albuD
Deschanpsia cespitosa
Alchenilla vulgaris agg.
Senecio fuchsii
Aconitua napellus
Trollius europaeu8
GeuQ DontanuD
Dryopteris filii-oas
Oialis acetosella
VacciniuD nyrtillus
HoBogyne alpina
Bubus sasatilis
Mercurial is perennis
Dryopteris carthus.aQQ.
Canpanula scheuchzeri
TrifoliuB pratense
fia 1 in» ani RODIIVI lira

Pedicularis recutita
Senecio rivularis
Piopinella najor
LiliuB Bartagon
Banunculu8 aconitifolius
Heracleuo sphondy1ÌUB
Ranunculus nontanus
Calycocorsus stipitatus
AthyriuB filix-fesina
Solidago virgaurea
Cystopteris fragilis
Thalictrui aquilegiifoliuo
Dentaria enneaphyllos
fardtins Dprsnnata

CirsiuB carniolicuD
Euphorbia austriaca
CardaBÌnopsÌ8 hai Ieri

1.

095
160
35
NO
150
70
70
30

1
2
•

1
1
t

2
t

1
.

*

•

2

]
t

t

1

^

1.
2.
3.
4.

247
152
25
N

100
70
60
40

3
3
•

1
.
t

2
1
t

t

t

t

t

1
t

1

t

t

t

t

,

ALNBTDH VIRIDIS
SALI* GLABRA-GES.
CICERBITETOH ALPINE
ROHICETDH

288
134
25
0

200
80
80
20

,
3

,
2
1
,
t

1
t

2
t

t

t

t

1
t

t

386
168
30
H

150
70
60
30

1
1
,
1
,
t

3
.

•

t

1
t

3
t

ALPINI

2. 3
a)

294 162
158 1
30
NO
100
70
70
40

,
3

t

2

t

t

,

t

t

60
20
H
50

70
5

3
.

1

+

2

t

t

t

t

t

t

•

225
170
-
-
20

100
P

5
3
2
t

t

t

4
t

t

t

—j-

t

1
t

t

231
184
35

MS«
50

100
P

3
1
+

1
i

4
1
i

t

1

t

t

t

f

t

b)
330
163
25
N

100

80
30

4
2
t

1
.
t

1
2

1
t

1
t

t

t

172
168
15

WNW
100

80
10

3
3
t

t

t

•

1
1
,

•

t

t

t

t

t

031
145
10
NO
70

95
30

2
4
t

t

t

,

.

t

4
t

117
150
35

NNH
100

70
80

3
4
t

3

^

.
3
1

1

t

t

1
^

331
160
20
S
80

80
10

•

2
•

1

t

,

3
1
,

f

.

Î

3
3

4.

060
125
5

SO
50

100
25

,
3
2
3
2
1
,
1

161
158
-
-

100

100
-

2
1
3
t

t

1
t

,

332
156
-
-
50

100
*

+

3
2

1
t

1
1
t

.

387
170
-
-

100

100
-

1
2
1
3
t

t

2
t

t

t

376
148
10

WSW
50

100
-

1
1
1
t

2

1
1
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1. ALNETÜH VIRIDIS
2. SALIX GLABRA-GES.
3. CICERBITETOH ALPINE
4. RÜHICETMM ALPINI

1. 2. 3. 4.
a) b)

Aufn. Nr. 095 247 288 386 294 162 225 231 330 172 031 117 331 060 161 332 387 376
Seehöhe mXlO 160 152 134 168 158 160 170 184 163 168 145 150 160 125 158 156 170 148
Neigung ' 35 25 25 30 30 20 - 35 25 15 10 35 20 5 - - - 10
Exposition NO N 0 N NO W - HSW N WHW NO NNW S SO - - - WSW
Fläche u2 150 100 200 150 100 50 20 50 100 100 70 100 80 50 100 50 100 50
Deckung B,S % 70 70 80 70 70

l % 70 60 80 60 70 70 100 100 80 80 95 70 80 100 100 100 100 100
Ht 30 40 20 30 40 5 p p 30 10 30 80 10 25 - t - -

Primula elatior • t t + t . 1 + 1 + . 1
Gentiana pannonica . + . . . . + . • +
Enautia dipsacifolia • . * . 1 + + . . + +
Scabiosa lucida . . + . . f . . . v t
LeucantheauB atratuo t . . 1 t . . t t t
Aster bellidiastruDi . t . • • + . . . + . 1
Silène alpestris . + • . t + . + . . . +
Älchemilla anisiaca • . . + . . + + . . .
Arabis alpina . + . 1 . 1 . . t . . t
Carduus defloratus . + • . t . • . . + . +
Epilobiua alpestre . • . . . t t . . • . 1 1
Polystichun lonchitis * + • 1 . + . . + + . + +
Phyteuna spicatua . . . . t + + + . + . +
Valeriana tripteris • . • * + . . • • . . +
Dactylis glonerata t . t 1
Ranunculus neœorosus 1 . • t + . . . 1 + 1
Cortusa matthioli . + . t . + . + 1
AconituD vulparia + + t 1 . * 1
Beracleua austriaci^ . . . . t . . t . •
Lotus corniculatus . . • . * • . . . t
Hyosotis aylvatica 1 + . . . + . 1 t . . . .
Silène vulgaris . . . . + t . . . . * , ,
Parnasaia palustris . . . • * ft
LaaiuD oaculatun » 1 2 . . . .
Tozzia alpina . . . . . . . . 1 . . . . 4 . . .
Poa hybrida 1 . 1 . • . t . • . . . . 1 . . . .
Luzula 8ylvatica 1 . + 1 1 * . 1 . . . , •
Soldanella alpina . • 1 . + + + . . 1
Luzula glabrata . . <• . * . t . •
AspleniuB viride . t t t t + t
PhleuB alpinum . + * . . . t 1 . t ff
AthyriuD distentifolium 2 1 . 2 . . . . 1 t
Veronica chasaedrys f . . . f f
Ortica dioica . f . t . t . + . . .
Ranunculus acris . . . . . f •
Epilobiui BontanuD • . . . t . . . »
LaoiastniB f lavidun * . * . . t
Cystopteris nontana . . t 2 1

210

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



1. ALHETOM VIBIDIS
2. SAUX GLABRÄ-GES.
3. CICERBITETDH ALPIHE
4. RDHICETOH ALPINI

1. 2. 3. 4.
a) b)

Aufn. Hr. 095 247 288 386 294 162 225 231 330 172 031 117 331 060 161 332 387 376
Seehöhe mXlO 160 152 134 168 158 160 170 184 163 168 145 150 160 125 158 156 170 148
Seigung ' 35 25 25 30 30 20 - 35 25 15 10 35 20 5 - - - 10
Exposition SO H O H HO W - WSW H WNW HO HHW S SO - - - WSW
Fläche B 2 150 100 200 150 100 50 20 50 100 100 70 100 80 50 100 50 100 50
Deckung B,S % 70 70 80 70 70

I \ 70 60 80 60 70 70 100 100 80 80 95 70 80 100 100 100 100 100
H l 30 40 20 30 40 5 p p 30 10 30 80 10 25 - • - -

Crépis paludosa * . * . • 1
Silène pusilla . • . t
Poa neooralis agg. . . 1 1 . +
Betonica alopecuros + . • +
Calaagroatia varia . . * . 1 f
Rhododendron hirsutuœ * 1
Crépis pyrenaica t +

PolytrichuiD forœosum 1 1 . 2 .
Conocephalun conicuœ 1 . . . . 2
Preißsia quadrata 1 . . • 1 1
Rhizonniui puncatum t • 1 .
Tortella tortuosa + • * 1 . • . + . . . 1
Âtrichuœ undulatuD 1 1 . . .
Ctenidi« B O H U S C U B t . . . 1
Pseudoleskea incurvata + 1 . 1 . • . f . .
Scapania species + • t 1
Ptychodiun plicatuB . <• . +
Cladonia species t • .
Peltigera species . * t . ,
Sanionia uncinata . 2 t .
KniuB oarginatuB . . • . . . . •
Dicranun scoparium t • . *
CaapyliuB stellatilo . . . + t t
Plagiochila asplenioides . . . + t
BryuB species . . . . . t . 1
Brachytheciusi species . . . . t . . + . + . 1
PlagionniuB affine . . . . 1
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Tab. 30: Poo-Trisetetum

Aufn. Nr.
Seeböhe mXlO
Neigung '
Exposition
Fläche s 2

Deckung K h
Ht

Trisetum flavescens
Trifoliuœ pratense
Dactylis gìonerata
Plantago lanceolata
Veronica chamaedrys
Achillea oillefoliuni
Alchenilla vulgaris agg.
Taraxacum officinale agg.
Heracleum sphondylium
Anthoianthum odoratum
Festuca pratensis
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Bellis perennis
Leontodon hispidus
CerastiuD holosteoides
Lathyrus pratensis
Pimpinella major
Crépis biennis
Rhinanthus alectorolophus
Leucanthemum vulgäre
Geranium phaeum
ChaerophylluD hirsutum
Vicia cracca
Lathyrus pratensis

Poa pratensis
Avenochloa pubescens
CaruD carvi
Cardaminopsis halleri
Silène dioica
Campanula patula
Gali™ album
TrifoliuB repens
Poa trivialis
ChaerophylluB aureuœ
Veronica serpyllifolia
Alopecurus pratensis
Myosotis palustris agg.

Rhinanthus minor
Aegopodiua podagraria
Vicia sepiuD
Lotus corniculatus agg.
Festuca rubra
Cyno8urus cristatus

051
77
10
0
25
100
P

3
4
2
2
1
1
1
1
t

2
2
3
1
1
2
,

1
,
3

•

1
1
1
.

.

.

052
59
-
-
25
100
60

4
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
.
1
1

.

.
t

1
1
2
1

1
+

.

1

.

,

125
57
30
N
50
100
50

2
1
+

t

*

t

t

1
1
1
t

t

1
t

+
t

.

t

+

+

1
t

t

+

.

1
1
2
.

.

\

124
57
-
-
50
100
30

3
3
3
1
t

t

.

t

1
,
t

1
1
,
.

.
1
t

.

t

.

•

.

t

1

t

t

1
2
,

1
4

t

054
90
20
S
25
100
P

5
1
2
1
1
2
2
2
t

1
1
2
3
,
.
1

.

4
.

,
1
1
1
1

1
1
1

#

058
112
5
S
25
100
-

5
1
2
1
1
1
2
1
,
3
1
2
3
t

,

•

3
2
.
i

2
t

+

309
92
15
S
25
100
-

4
3
t

1
t

1
1
,
2
2
1
1
t

,

3
1
+

1
1
1
1
.
.
t

t

2
t

1

+

t

.
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Aufn. Nr. 051 052 125 124 054 058 309
Seehöhe uXlO 77 59 57 57 90 112 92
Neigung • 10 - 30 - 20 5 15
Exposition 0 - N - S S S
Fläche m* 25 25 50 50 25 25 25
Deckung K % 100 100 100 100 100 100 100

H t p 60 50 30 p

Luzula Bultiflora 1 . + . . . .
Carex sylvatica + . + . . . •
Hedicago lupulina 1
Ranunculus repens . 1
Rune* obtusifolius . 1 .
HypericuB naculatum 1
Arenaria serpyllifolia +
Carex fiacca •
Centaurea jacea +
Myosotis sylvatica . . + . . . .
Tragopogon orientalis •
Stellaria graninaea . . + . , , .

Rhytidiadelphus squarrosus . 3 2 1 . . .
Rhytidiadelphu8 triquetrus . 2 .
HyJocomiuffl splendens . . + . . . .
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Tab. 3 1 : Crepiclo-Festucetum rubrae

Aufn.Hr.
Seehöhe mXlO
Heigung '
Exposition
Fläche a2

Deckung \ K
t H

Trifoliua pratense
Poa alpina
Phleum alpinuB
Potentilla aurea
Deschanipsia cespitosa
Galium anisophyllum
Hardu8 strida
Luzula Eultiflora
Leontodon hispidus
Lotus corniculatus
Achillea millefolium
Festuca rubra
Soldanella alpina
Euphrasia pietà
Alchenilla vulgaris agg.
Campanula scheuchzeri
CerastiuD arvense
Veratruo album
Senecio subalpinus
Carlina acaulis
Cares pallescens
Rune* alpestris
Trollius europaeus
Crepia aurea
Agrostis tenuis
Prunella vulgaris
Hypericum maculatum
Briza media

Geranium sylvaticum
Prillila elatior
Ranunculus acris
LeucanthemuD atratum
Ranunculus nemorosus
Scabio8a lucida
AnthoxanthuD alpinum
Kuphrasia minima
Thy BUS praecox
Ranunculus montanus agg.
Gemi lontanuQ
Festuca picturata
Leontodon helveticus
Veronica alpina
Polygala amara
Anthoianthuo odoratua
Vaccinivn nyrtillus

061
130
20
SO
50
95
20

3

+

2
t

1
2
2
2
1
t

t

,

,

2
1
1
1
t

+

•

1
1
1
t

+

,

1
4
1

076
167
5
SM
100
100
30

2
2
1
1
2
t

•

3
1
2
2
1
2
3
1
t

t

,

.

t

.

2
+
t

1

1
,
t

t

t

+

392
158
25
S
50
80
-

2
2
2
+

2
t

2
+

3
1
1

t

2
2
t

f

,

+

1
+

.
1
+

1
t

1

.

1
t

.

+

t

+

388
170
25
S
50
100
+

1
1
t

1
3
+

3
1
2
1
1
1
t

2
2
1
t

+
i

2
t

t

1
,
2
t

1
1

2

+
1
1
1
t

.

232
206
20
S
20
100
P

2
+

3
.

+

+

2

.

.

•

1
3
+
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Aufn.Hr.
Seehöhe oXlO
Neigung '
Exposition
Pläche aJ

Deckung \ K

Gentiana asclepiadea
CaruB carvi
Bellis perennis
Gentiana pannonica
ßhinanthus glacialis
Heliantheœuœ grandif Ionio
PeucedanuD ostruthium
Cares seupervirens
Ligusticui nute 1 lina
RoDogyne alpina
BotrychiuB lunaria
Calycocorsus stipitatus
Veronica chamaedrys
Stellaria graninaea
Selaginella selaginoides
CerastiuD) holosteoides
Trifolium badium

Thuidium philibertii
AtrichuD undulatum
Funaria species
Hoose indet.

061
130
20
SO
50
95
20

1
1
2
.

.
t

.

t

•

1
2
,

076
167
5
SW
100
100
30

,

.
1
3
2

.
t

+

•

1
2

392
158
25
S
50
80
-

t

388
170
25
S
50
100
t

,

1
1
.

t

t

1
.

•

232
206
20
S
20
100
P

2
1

•

Tab. 32: Erico-Pinetea im Umschlag
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Anhang zu den Tabellen

Tab. I : Hieracio humilis-Potentilletum caulescentis

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
13 I :Thesium alpinum +, Hippocrepis comosa +, Euphorbia cyparissias +, Ditrichum fle-
xixaule +, Homalothecium lutescens +. 303: Jovibarba hirta +, Sedum album +,
Thalictrum minus +, Rhamnus saxatilis +, Galium cf. pumilum +. 304: Gymnocarpium
dryopteris +.313: Gypsophila repens +, Polygala chamaebuxus +, Pulsatilla alpina +,
Asplenium fissum r,Hymenostylium recurvirostre +. I 35:Acinos alpinus +,Barbula sp.+.
102: Encalypta streptocarpa 1.317: Distichium capillaceum +. 394: Hieracium villosum r.
I 16: Gentiana clusii +, Sabrina cf. saccata +. 148: Abietinella abietina +. 202: Ranunculus
alpestris +, Primula clusiana +,Tofieldia calyculata +, Saxifraga burserana +, Campylium
stellatum +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
I 3 I :Weng, S Himbeerstein, 8453/1. 303: Weng.W Haltest. Johnsbach, 8453/2. 304:
Weng.W Haltest. Johnsbach, 8453/2. 3 I 3: Johnsbach, S Kodermauer, 8453/4. I 35:
Johnsbach, Petergstammgraben, 8453/2. 134: Johnsbach, Petergstammgraben, 8453/2.
102: Johnsbach, Haindlkar, 8453/2. 3l7:Weng, „die Leier", 8453/2. 320: Admont,
Schafriedl, 8453/3. 393: Admont, Schafriedl, 8453/3. 394: Admont, Schafriedl, 8452/4.
I I 6:Johnsbach, Haindlkar, 8453/2. l48:Johnsbach,W Haindlkarhütte, 8453/2. 307:

Johnsbach,NFehringerkreuzgraben,8453/2.024:Johnsbach,WHaindlkarhütte,8453/2.
202:Johnsbach, Hellichterstein, 8453/2.

Tab. 2: Drabo stellatae-Potentilletum clusianae

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
I 69: Hedysarum hedysaroides +, Pedicularis rosea +, Salix alpina +, Aster alpinus +,
Squamarinalamarkii+.Saussurea discolor +. 005: Globulariacordifolia+. 395: Euphrasia
salisburgensis +, Androsacea lactea +, Plagiochila porelloides +, Encalypta alpina +,
Campylium halleri +, Barbula paludosa +. 081 : Carex sempervirens +, Helianthemum
grandiflorum +, Lotus corniculatus +, Cerastium carinthiacum +,Juncus monanthos +,
Encalypta streptocarpa +, Psora lucida +. 377: Saxifraga aizoides +,Ctenidium procerri-
mum +.485:Thamnoliavermicularis +. 408: Saxifraga sedoides+.Dakampiahookeri +.
484: Mnium thomsonii +, Cyrtomnium hymenophylloides +. 297: Silène pusilla +, Salix
reticulata +, Saxifraga stellaris +.405: Saxifraga moschata +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
437: Admont, Hahnstein, 8452/4. I 69: Johnsbach, Rotofen, 8453/2. 371 : Johnsbach,
Sulzkarhund, 8453/2.005: Admont, Kalbling, 8453/3.373: Admont, Kalbling, 8453/3.399:
Johnsbach, Roßschweif, 8453/2.401 :Johnsbach, Roßkuppe, 8453/2. 395:Johnsbach, O
Heßhütte, 8453/2.070: Admont, Reichenstein, 8453/3.081 : Johnsbach, Gr. Ödstein,
8453/2.377: Admont, Sparafeldscharte, 8453/3.425:Johnsbach, Festkogel, 8453/2.485:
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Admont, Sparafeld, 8453/1.026: Johnsbach, Peternscharte, 8453/2. 107: Johnsbach,
Peternschartenkopf, 8453/2.408: Johnsbach, Zinödl, 8453/2.478: Johnsbach, Hochtor,
8453/2. 484: Admont, Sparafeld, 8453/3. 297: Johnsbach, Planspitze, 8453/2. 405:
Johnsbach, Hochtor, 8453/2.

Tab. 3: Cystopteridion

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
3.1: 306:Veronica urticifolia +, Galium sylvaticum +, Lamiastrum flavidum+, Senecio
fuchsii +, Carex digitata +, Hieracium sylvaticum +, Asarum europaeum +, Cardamine
trifolia +, Aquilegia atrata r,Tussilago farfara +, Oxalis acetosella +, Fragaria vesca +. 281 :
Kernera saxatilis +. 327: Cirriphyllum vaucherii +.

3.2:3 16: Ditrichum flexicaule +, Scapania sp. +.

3.3:433: Phyteuma orbiculare r,Aneura pinguis +.434: Lophozia cf. collaris I.

3.4:466: Pohlia cruda 1.48 I : Pseudoleskea incurvata +, Dichodontium pellucidum +,
Polystichum lonchitis +, Mnium marginatum +. 489: Cerastium carinthiacum +, Draba
stellata r.221 :Saxifraga and rosacea +, Achillea atrata +,Rhodothamnus charmaecistus +,
Mnium thomsonii 1.205: Primula clusiana +. 35 I : Poa minor r 192: Dryopteris villani +,
Sedum atratum +, Saxifraga moschata +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
3.1: 306: Johnsbach, O Wh Bachbrücke, 8453/2. 28 I : Johnsbach, Zinödl, Schafplan,
8454/1.327:Johnsbach, Birgl, S-Wand, 8453/4.

3.2:3 16:Johnsbach, 2. Koderboden, 8453/4

3.3:433:Admont, beim „Steinernen Wirt", 8452/2.434:Admont, über dem ,.Steinernen
Wirt", 8452/2.

3.4: 466: Johnsbach, Hochtor, Schneeloch, 8453/2. 48 I : Johnsbach, Gugl, N-Wand,
8453/2.489: Admont, Sparafeld, N-Wand, 8453/1.221 : Johnsbach, Ödsteinkar, 8453/2.
205: Johnsbach, Peternpfad, 8453/2. 35 I : Johnsbach, N Roßschweif, 8453/2. 192:
Johnsbach, Hochtor, W-Grat, 8453/2.

Tab. 4: Thlaspion rotundifolii

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
4.1: 348: Silène alpestris +. 044: Carduus defloratus +, Gentianella germanica +,
Helianthemum alpestre +,Valeriana saxatilis +, Carlina acaulis +. 100: Polystichum lon-
chitis +, Saxifraga caesia +. 183: Galium album +.181: Helictotrichon parlatorei +.
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4.2:207: Campanula scheuchzeri +. 491 : Carex brachystachys r, Rhodothamnus chama-
ecistus +.

4.4:414: Campanula scheuchzeri +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
4.1:215:Johnsbach, Roßkar NO Hochtor, 8453/2.212:Johnsbach,Tellersack O Hochtor,
8453/2.404:Johnsbach, Hochschütt N Hochtor, 8453/2.348:Johnsbach, Haindlkar unt.
Festkogel-N-Wand, 8453/2. 21 3: Johnsbach, Josefmensteig O Hochtor, 8453/2.044:
Admont, Roßkar O Kreuzkogel, 8453/3. 100:Admont, Goferschütt unterWildscharte,
8453/1. 220: Johnsbach, Ödsteinkar, 8453/2. 21 6: Johnsbach, Roßkar NO Hochtor,
8453/2.214: Johnsbach.Tellersack O Hochtor, 8453/2.21 I : Johnsbach.Tellersack O
Hochtor, 8453/2. 183: Admont, Roßkar O Kreuzkogl, 8453/1. 181 : Admont, Roßkar O
Kreuzkogl, 8453/1.490: Admont, Goferschütt unter Sparafeld, 8453/1.

4.2:207:Johnsbach, Seekar SW Planspitze, 8453/2.206:Johnsbach, Petempfad, 8453/2.
349:Johnsbach,SeekarSW Planspitze,8453/2.384:Admont,Sparafeld N Gipfel,8453/1.
491 : Admont, Goferschütt unter Sparafeld, 8453/1.

4.3:424:Johnsbach, Festkogel SO Gipfel, 8453/2.406:Johnsbach, Guglgrat SO Hochtor,
8453/2.190:Johnsbach, Schneeloch S Hochton 8453/2.

4.4:082: Johnsbach, SO Ödsteinkarwand, 8453/2.400: Johnsbach, Roßkuppenscharte,
8453/2.350:Johnsbach, N Roßschweif, 8453/2.414:Johnsbach, N Zinödl, 8454/1.

Tab. 5: Petasition paradoxi ( I. Teil)

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
5.2:170: Myosotis sylvatica+Tussilago farfara +.246:Thalictrumaquilegiifolium+, Carex
ferruginea +. 337: Salix myrsinifolia r, Hieracium piloselloides +, Carex ornithopoda +,
Picea abies juv. r, Salix appendiculata +, Salix purpurea +. 097: Senecio abrotanifolius +.
219: Carex brachystachys +.279: Galium truniacum +.088: Carex mucronata +, Festuca
pulch. subsp. jurana +, Euphrasia pietà I, Leontodon hispidus +. 333: Pulsatilla alpina +,
Epipactis atrorubens +, Melampyrum sylvaticum +.

5.3:358: Cystopteris fragilis +.270: Euphrasia salisburgensis +. 152: Potentilla caulescens
+, Biscutella laevigata +. 250: Phleum hirsutum +, Erica herbacea +.

5.4: 334: Ctenidium molluscum +, Ditrichum flexicaule +. 335: Picea abies juv. 1. 15 I :
Asperula neilreichii +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
5.1:210: Johnsbach.Tellersack O Hochtor, 8453/2. 367: Johnsbach, oberstes Sulzkar,
8453/2.402:Johnsbach, Dachlplatte, 8453/2.336:Admont,SW Hahnstein, 8452/4.171 :
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Johnsbach.W Rotofen, 8453/2.359:Johnsbach, S Gr Ödstein, 8453/4.361 :Johnsbach, S
Gr Ödstein, 8453/4.

5.2:356:Johnsbach, S Gr. Ödstein, 8453/4.286:Johnsbach, SO unter Gugelgrat, 8453/2.
209:Johnsbach,Josefinensteig O Hochtor, 8453/2. 368:Johnsbach, oberstes Sulzkar,
8453/2.170:Johnsbach,W Rotofen, 8453/2.246: Admont, NW Hahnstein, 8452/2.337:
AdmontW Klinke-Hütte, 8453/3.097:Johnsbach, Huberkar, 8453/3.219:Johnsbach,
Ödsteinkar, 8453/2.279:Johnsbach, S Zinödl, 8454/1.088: Admont, SW Kalbling, 8453/3.
333: Admont, „Drei Mönch", 8452/4.3 18:Admont, S Kreuzkogel, 8452/4.245: Admont,
N W Hahnstein, 8452/2.

5.3: 358: Johnsbach, S Gr Ödstein, 8453/4.270: Admont, W Lärchkogel, 8453/1. 152:
Johnsbach.W Haindlkarhütte, 8453/2. 3 I I :Johnsbach, S Kodermauer, 8453/4. 3 12:
Johnsbach, S Kodermauer, 8453/4. 325:Weng, S Bruckstein, 8453/2. 250: Johnsbach, S
Kodermauer, 8453/4.

5.4: 334: Admont, SW Hahnstein, 8452/4. 335: Admont, SW Hahnstein, 8452/4. 326:
Weng,S Bruckstein, 8453/2.151 :Johnsbach,W Haindlkarhütte, 8453/2.

Tab. 6: Petasition paradoxi (2. Teil)

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
6.1 : I 36: Ranunculus hybridus +, Festuca versic. subsp. pallidula +.

6.2:342: Geranium robertianum +, Lamiastrumflavidum 1. 144:Vincetoxicum hirundi-
naria +, Preissia quadrata +.114: Ranunculus hybridus +, Senecio abrotanifolius +. 098:
Valeriana tripteris +. 023: Selaginella selaginoides +, Saxifraga caesia +. 321 : Scabiosa
lucida +. 322: Melica nutans +, Epipactis atrorubens +,Valeriana saxatilis +, Bryum sp. +.
323:Carex mucronata+.340:Cirsiumerisithales+,Cystopterisfragilis+,Asplenium viri-
de +, Mercurialis perennis +, Carex ferruginea +. 346: Helleborus niger r. 439: Aquilegia
atrata r. 034:Veronica aphylla +, Myosotis sylvatica +.094: Ditrichum flexicaule +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
6.1: 154:Johnsbach, Gsenggraben, 8453/2. 153:Johnsbach,W Haindlkarhütte, 8453/2.
l49:Johnsbach,WHaindlkarhütte,8453/2.1 37:Johnsbach,Petergstammgraben,8453/2.
I 36: Johnsbach, Petergstammgraben, 8453/2. I 33: Johnsbach, Petergstammgraben,
8453/2.

6.2:342:Johnsbach, Hellichterstein, 8453/2. 158:Johnsbach,Gsenggraben, 8453/2. 144:
Johnsbach, Langgriesgraben, 8453/1. 143: Johnsbach, Langgriesgraben, 8453/1. I 14:
Johnsbach, Haindlkar, 8453/2. 098: Admont, Gofergraben, 8453/1. 260: Johnsbach,
Petergstammgraben,8453/2.023:Johnsbach,W Haindlkarhütte,8453/2.018:Johnsbach,
Haindlkar, 8453/2. 141: Johnsbach, Langgriesgraben, 8453/1. 321: Johnsbach,
Kainzengraben, 8453/2. 322: Johnsbach, Kainzengraben, 8453/2. 323: Admont,
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Kaderalblschüttgraben, 8453/1. 324: Johnsbach, Schneiderwartgraben, 8453/2. 340:
Admont, Roßkargraben, 8453/3. 346:Johnsbach, Haindlkar, 8453/2.439:Johnsbach,
Kummer, 8453/2. 034: Admont, Kaiserau-Klinkehütte, 8453/3. 094: Johnsbach,
Humlechnergraben, 8453/2.43 hjohnsbach, gegenüber Haltestelle, 8453/2.

Tab. 8: Campanulo pullae-Achilleetum clusianae

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
465: Preissia quadrata +.069: Cystopteris regia +,Tortella tortuosa +, Helianthemum
alpestre +, Campanula cochleariifolia +,Valeriana saxatilis +.461 :Valeriana elongata +,
Saxifraga androsacea +, Cotusa matthioli r, Carex firma r, Poa minor +, Juncus monant-
hos +, Pamassia palustris r. 467: Deschampsia cespitosa r, Carduus defloratus +, Linaria
alpina +. 382: Carex atrata +, Cerastium arvense +. 440: Silène acaulis +, Meum atha-
manticum +, Carex ornithopodoides +, Carex sempervirens, Anthyllis vuln. subsp. alpe-
stris +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
465: Johnsbach, Hochtor, W-Grat, 8453/2. 069: Admont, Reichenstein, SO-Wand,
8453/3.407:Johnsbach, Hochtor, Gugel, 8453/2.46 hjohnsbach, N unter Roßschweif,
8453/2.426:Johnsbach,SFestkogl,8453/2.467:Johnsbach,Hochtor,Schneeloch,8453/2.
382: Admont, Sparafeld, N-Hang, 8453/1.440: Admont, Sparafeld, N-Hang, 8453/1.

Tab. 9: Campanulo pullae-Achilleetum atratae

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
444: Agrostis rupestris +, Cerastium arvense +. 483: Carex sempervirens r Carex par-
viflora +, Draba aizoides r. 235: Homogyne discolor +, Leontodon hispidus +, Sedurm
atratum +,Arabis pumila subsp. pumila +.487:Geum montanum +.462:Silene pusilla +,
Cratoneuron commutatum +, Carex ornithopodoides +, Moose indet. +. 468:
Oncophorus virens +,Achillea clusiana +,Aconitum napellus r, Lophozia collaris +.486:
Tayloria froelichiana +, Meesia uliginosa +, Anthelia juratzkana +, Pohlia drumondii +.
Die Fundorte der Aufnahmen:

444:Admont,Riffel,SO-Hang,8453/l.483:Admont,Kalbling,gegenSpeikboden,8453/3.
235:Admont, Kalbling, gegen Speikboden, 845 3/3.487:Admont,Kalbling, Schneegruben,
8453/1.462: Johnsbach, Roßkar, 8453/2.468:Johnsbach, Hochtor, Schneeloch, 8453/2.
486: Admont, Kalbling, N unter Speikboden, 8453/1.

Tab. 10: Saxifraga stellaris-Saxifraga sedoides-Gesellschaft

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
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421 :Silene acaulis +.460: Bryum elegans +,Achillea atrata r 477: Saxifraga aphylla +.459:
Deschampsia cespitosa+,Cortusamatthioli +,Ranunculusmontanus+)Orthothecium
rufescens +,Tayloria froelichiana +, Distichium capillaceum +.480:Viola biflora +, Luzula
glabrata r.

Die Fundorte der Aufnahmen:
421 : Johnsbach, O Schneekarturm, 8453/2.422: Johnsbach, unter Schneekarscharte,
8453/2.423: Johnsbach, Schneekarscharte, 8453/2.460: Johnsbach, unter Roßschweif-
N-Wand, 8453/2.477:Johnsbach, Hochtor, unter NO-Gipfel, 8453/2.459:Johnsbach, N
unter Gsuechmauer, 8453/2.472:Johnsbach, Roßkuppe-Peternschartenkopf, 8453/2.
474:Johnsbach,Roßkuppe,gegen Seekar, 8453/2.480:Johnsbach,Tellersack, 8453/2.476:
Johnsbach, Dachl, Karrenschild, 8453/2.

Tab. I I : Potentillo dubiae-Homogynetum discoloris

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
41 I : Carex atrata +, Gentiana nivalis +,Valeriana celtica +, Luzula multiflora +,Anemone
narzissiflora +, Hedysarum hedysaroides +.112: Gentiana verna +, Gentianella germa-
nica +, Heracleum austriacum +, Euphrasia minima +.471 :Viola biflora +,Anthyllis vuln.
subsp. alpestris +, Carduus defloratus +. 120: Bryum sp. +, Soldanella austriaca +,
Gentiana pumila +, Potentilla aurea +,Trifolium badium +,T. pratense +, Ligusticum
mutellina +. 441 : Euphrasia pietà +.450: Campanula pulla +, Pedicularis rosea r
Die Fundorte der Aufnahmen:

41 I : Johnsbach, Zinödl, O Gipfel, 8454/1. I 12: Admont, Riffel, SO-Hang, 8453/1.471:
Johnsbach, Zinödl, beim gr. Speikboden, 8454/1. 120:Johnsbach, NW Stadelfeldscharte,
8453/4. 441 : Admont, zw. Kalbling u. Sparafeld, 8453/1. 450: Johnsbach, Zinödl, gr.
Speikboden, 8454/1.

Tab. 12: Salix retusa-Gesellschaft

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
409: Mnium thomsonii I,Scleropodium purum 1.410: Pleurozium schreberi I,Carex
capillaris +. 469: Gentianella germanica +, Luzula multiflora +, Parnassia palustris +,
Gentiana punetata r, Festuca pumila r. 45 I : Gentiana verna I, Euphrasia minima I,
Veronica alpina +, Deschampsia cespitosa +, Gnaphalium hoppeanum r,Alchemilla vulg.
agg. +, Potentilla aurea +,Valeriana celtica +, Rhodiola rosea r 442: Campanula pulla +,
Selaginella selaginoides +,Taraxacum alpinum agg.+,Carex parviflora +, Leucanthemum
atratum +. 464: Minuartia sedoides +, Brachythecium sp. +. 189: Scapania sp. +. 403:
Sagina saginoides +, Cirriphyllum tenuinerve I, Arabis alpina +. 385:Thlaspi alpinum +,
Myosotis alpestris +.
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Die Fundorte der Aufnahmen:
409:Johnsbach, Zinödl, N Gipfel, 8454/1.410:Johnsbach, Zinödl, N Gipfel, 8454/1.469:
Johnsbach, Zinödl, großer Speikboden, 8454/1.45 I : Johnsbach, Zinödl, gr Speikboden,
8454/1.442: Admont, zw. Riffel u. Kalbling, 8453/1.464: Johnsbach, Hochtor,W-Grat,
8453/2.189:Johnsbach, HochtonS-Anstieg,8453/2.403:Johnsbach, Dachl, Karrenschild,
8453/2. 191 :Johnsbach, Hochton S-Anstieg, 8453/2.383: Admont, Sparafeld, N-Hang,
8453/1.385: Admont, Sparafeld, N-Hang, 8453/1.

Tab. I 3: Cratoneuretum falcati

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
428: Euphrasia salisburgensis +. 473: Saxifraga sedoides +, Hutchinsia alpina +. 430:
Calamagrostis varia+, Senecio fuchsii +, Geranium robertianum +, Plagiomnium undu-
latum +. 432: Rumex scutatus +, Primula elatior r. 447: Aneura pinguis +. 429:
Deschampsia cespitosa +, Festuca rubra +, Polygonum bistorta +.438: Parnassia palust-
ris +, Pinguicula alpina +, Gymnadenia conopsea +, Gentiana asclepiadea +.
Die Fundorte der Aufnahmen:

428: Johnsbach, Rinnerstein, 8453/2.473: Johnsbach, Roßkuppe, gegen Seekar; 8453/2.
430: Admont, unterer Gofergraben, 8453/1.432: Admont, „SteinernerWirt", 8452/2.
447: Johnsbach, Ebnesanger, 8453/2. 429: Admont, Kaiserau, 8452/4. 438: Admont,
Schafleithen, 8452/4.

Tab. 14: Scheuchzerio-Caricetea fuscae

Die Fundorte der Aufnahmen:
4.1:445: Johnsbach, Heldenkreuzwiese, 8453/3. 159: Johnsbach, Untere Koderalm,

8453/4.

4.2:056: Admont, Kaiserau, 8452/4.

4.3:352: Admont, Kalblingboden, 8453/3.

Tab. 15: Elynetum myosuroides

Weiter Arten in Aufnahme:
453: Cetraria tilesii +,Thamnoliavermicularis +,Ditrichumflexicaule +.

Fundort der Aufnahme:
453:Johnsbach, Rotofen.W-Hangrippe, 8453/2.
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Tab. I 6: Caricetum firmae

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
077: Distichium capillaceum +, Scapania sp. +. 196: Avenochloa versicolor +. 236:
Cladonia pyxidata +.234: Huperzia selago +, Soldanella austriaca +. 378 Sesleria ovata
+. 379: Carex ornithopodoides +. 380: Saxifraga androsacea +, Carex parviflora +,
Saxifraga stellaris +.381: Arabis alpina +, Arabis pumila r. 41 2: Plagiopus oederi +,
Brachythecium sp. +,Tetraplodon mnioides +.443: Ptilium ciliare +, Hypnum cupressi-
forme +. 396: Ranunculus montanus +, Alchemilla hybrida agg. +, Ctenidium procerri-
mum I, Rhytidium rugosum +,Cladonia macroceras +.398:Thlaspi alpinum +,Gentiana
pannonica r 009: Pohlia cruda +, Campylium chrysophyllum 1. 197: Megaspora verru-
cosa +.090: Hymenostylium recurvirosrte +. 104: Draba aizoides +. 177: Ranunculus
hybridus +, Athamanta cretensis +. 347: Pinus mugo juv. +, Carex brachystachys +. 353:
Gypsophila repens +. 488:Valeriana elongata r.Thuidium philibertii +, Salix waldsteinia-
na rO99:Kernerasaxatilis I, Campylium stellatum +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
077:Admont,zw. Kalbling u.Sparafeld, 8453/3.196:Admont,zw. Kalbling u. Riffel, 8453/1.
236: Admont, Kalbling, 8453/3.234: Admont, Kalbling, 8453/3. 195: Admont, Kalbling,
8453/1.378: Admont, Sparafeld, 8453/1.379: Admont, Sparafeld, 8453/1.380: Admont,
Sparafeld, 8453/1.381 : Admont, Sparafeld, 8453/1.412:Johnsbach, Zinödl, 8454/1.443:
Admont, Kalbling, 8453/1. 396: Johnsbach, Roßschweif, 8453/2. 398: Johnsbach,
Roßschweif, 8453/2.009: Admont, Kreuzkogel, 8453/1. 197: Admont, Kalbling, 8453/1.
194:Admont, Kalbling, 8453/1.090:Johnsbach,Zinödl, 8454/1.104:Admont,zw. Kalbling
u. Sparafeld, 8453/3.267:Johnsbach, Zinödl, 8454/1. 177:Admont, Kreuzkogel, 8453/1.
308:Johnsbach,Zinödl, 8453/2.448:Johnsbach,Zinödl,8454/l.455:Johnsbach, Rotofen,
8453/2. 106:Johnsbach, Peternschartenkopf, 8453/2.347:Johnsbach, Haindlkar, 8453/2.
353: Admont, Kalbling, 8453/3.488: Admont, Reichenstein, N Widscharte, 8453/1.099:
Admont, obere Goferschütt, 8453/1.

Tab. 17: Festucetum pumilae

Fundort der Aufnahme:
415: Johnsbach, Zinödl, NW-Hang, 8453/2

Tab. I 8: Helictotrichon parlatorei-Carex sempervires-Gesellschaft und Seslerio-
Caricetum sempervirentis

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
18.1:500: Hypericum maculatum +, Crépis aurea I, Ajuga reptans +, Senecio rivularis +,
Cirsium carniolicum +, Geranium sylvaticum I, Rumex alpestris +, Poa nemoralis +,
Plagiomnium sp. +. 363:Traunsteinera globosa +, Seseli libanotis +, Erigeron polymor-
phus +, Hieracium glabratum, H. sylvaticum +, Galium cf.truniacum +.497: Luzula sylva-
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tica +, Solidago virgaurea +, Mnium sp. +, Cardaminopsis arenosa +,Vicia cracca +,
Medicago lupulina +,Trifolium repens I, Plantago media 1.498:Tussilago farfara I,
Senecio rupestris r, Carex fiacca +. 499: Lilium martagon +, Lathyrus pratensis +. 187:
Carex ornithopoda +, Pimpinella major +. 357: Dentaria enneaphyllos +, Moehringia
muscosa r 314: Carex mucronata +, Campanula cespitosa +,Asplenium ruta-muraria +,
Teucrium montanum +, Anthericum ramosum +,Jovibarba hirta +, Euphrasia rostkovi-
ana I, Centaurea scabiosa +, Poa hybrida +, Arabis ciliata +. 087: Rhodothamnus cha-
maecistus +, Hieracium bupleuroides +. 176: Primula elatior +. 341 : Saxifraga paniculata
+. 344: Hieracium morisianum +, Encalypta streptocarpa +. 180: Festuca pulch. subsp.
jurana +,Veronica aphylla +. 369: Distichium capillaceum +.043: Pinus mugo +, Biscutella
laevigata +.

18.2:366: Hieracium valdepilosum I, Hieracium sp. +, Festuca pulch. subsp. pulchella +,
Ptychodium plicatum +, Scapania sp. +. 287: Carex firma +. 108: Fissidens cristatus +,
Campylium sp. I, Myurella julacea +. 298: Gentiana orbiculare +.457:Gentiana nivalis +,
Anemone narzissiflora +, Luzula luzuloides r, Saussurea discolor +. 355: Empetrum
nigrum agg. 1.416: Festuca pulch. subsp. pulchella r, Rhytidiadelphus triquetrus +,
Hylocomium splendens +. 198: Carex atrata +, Cetraria islandica +, Geum montanum
+, Carex ornithopodoides +. 068: Campylium chrysophyllum +. 397: Alchemilla fìssa +,
Larix decidua juv. +, Potentina aurea I,Veratrum album +. I 66: Carex atrata agg. +,
Alchemilla sp. +, Astragalus frigidus +, Doronicum glaciale +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
I 8.1: 500: Johnsbach, Gamsstein, 8453/4. 363: Johnsbach, Gamsstein, 8453/4. 497:

Johnsbach, W Kainzengabel, 8453/4.498: Johnsbach.W Kainzengabel, 8453/4.499:
Johnsbach, Gamsstein, 8453/4. 187:Johnsbach, Rinnerstein, 8453/2. 357: Johnsbach, N
Birgl, 8453/2. 3 14: Johnsbach, S Kodermauer, 8453/4. 087: Admont, Unterkalbling,
8453/3.071 :Johnsbach,Steinfeld,8453/3.237:Admont, S Kalbling, 8453/3.176:Admont,
S Kreuzkogel, 8452/4.341 : Admont, S Kalbling, 8453/3.344: Admont, S Kalbling, 8453/3.
I 80: Admont, S Schafleitn, 8453/1. 369:Johnsbach, S Zinödl, 8453/2. 043: Admont,
Roßkar O Kreuzkogel, 8453/3.

I 8.2: 366: Johnsbach, Sulzkarhund, 8453/2. 287: Johnsbach, S Guglgrat, 8453/2. 108:
Johnsbach, O Peternschartenkopf, 8453/2.298: Johnsbach, O Planspitze, 8453/2.457:
Johnsbach, Rotofen, 8453/2. 354: Admont, zw. Kalbling u. Riffel, 8453/1. 355: Admont,
Riffel S, 8453/1.416:Admont, Kreuzkogel, 8453/1.198:Admont, KalblingW, 8453/1.068:
Admont, Kalbling, 8453/3. 397: Johnsbach, Roßschweif, 8453/2. I 66: Johnsbach,
Stadelfeld, 8453/4.413:Johnsbach, Zinödl, 8454/1.

Tab. 20: Caricetum mucronatae

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
3 19: Galium anisophyllum I, Scabiosa lucida +, Heracleum austriacum +,Thesium alpi-
num +,Acinos alpinus +, Rhinanthus glaciale +, Hieracium porrifolium +, H.villosum +,
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Poa alpina r, Gymnadenia conopsea +, Carex omithopoda +, Encalypta streptocarpa +,
Hieracium oxyodon +.435: Polygala chamaebuxus +,Juncus monanthos +, Fissidens cri-
status +, Epipactis atrorubens +.436:Ditrichum flexicaule +. 343:Saxifraga paniculata +,
Pinguicula alpina +, Anthyllis vuln. subsp. alpestris +, Dianthus alpinus +, Helictotrichon
parlatorei +, Carlina acaulis +, Leucanthemum atratum +,toflieldia calyculata +, Linum
alpinum +, Gymnadenia odoratissima +. Cladonia symphicarpa +, Polygala amarella +.
089: Festuca vers, subsp. brachystachys +, Leontodon hispidus +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
3 19:Admont,Schafriedl, 8452/4.435:Admont, O Hahnstein, 8452/4.436:Admont, NO
Hahnstein-Gipfel, 8452/4.343: Admont, S unter Kalbling, 8453/3.089: Admont, S unter
Kalbling, 8453/3.

Tab. 21 : Athamanto-Festucetum pallidulae

Die Fundorte der Aufnahmen:
5 12, I 30, 132,496:aileWeng,S Himbeerstein (Gesäuse-Eingang), 8453/1.

Tab. 22: Ericion cameae (Seslerion-Zwergstrauchrasen)

Die Fundorte der Aufnahmen:
22.1: 185:Johnsbach, Rinnerstein, 8453/2. 188:Johnsbach, Rinnerstein, 8453/2

22.2:224:Johnsbach,W Heßhütte, 8453/2.226:Johnsbach,W Heßhütte, 8453/2.

Tab. 23: Caricetum ferrugineae

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
339: Globularia nudicaulis I ,Athyrium filix-femina I .Valeriana tripteris I, Petasites para-
doxus I, Rubus saxatilis I,Adenostyles alliariae +,Crépis paludosa +, Solidago virgaurea
+,Thalictrum aquilegiifolium +, Dentaria enneaphyllos +, Hieracium sylaticum +,
Lamiastrum flavidum +, Melica nutans +,Valeriana montana,Veronica chamaedrys +,
Centaurea montana +, Polygonatum verticillatum +. 004: Linum catharticum +, Carex
fiacca +, Poa pratensis +, Melampyrum sylvaticum +, Anthoxanthum odoratum +,
Polygala amara +, Rumex acetosa +, Achillea millefolium +, Euphrasia rostcoviana +,
Carex pallescens +, Prunella vulgaris +,Thesium alpinum +. 370: Cirsium camiolicum I,
Brachythecium rivulare +, Caltha palustris +, Adenostyles glabra r,Tussilago farfara +,
Salix waldsteiniana K +. 493: Picea abies K +. 086: Festuca rupicaprina I ,Trifolium sp. I,
Pinguicula alpina +,Trifolium badium +,Senecio rivularis +, Plantago lanceolata +.277:
Cortusa matthioli +, Soldanella sp.+, Potentina aurea +, Nardus stricta +, Brachythecium
sp. +. 163: Silène dioica +, Gymnadenia odoratissima +, Bartsia alpina +, Rhodiola rosea
+, Geum montanum +, Ligusticum mutellina +, Fissidens cristatus +. 265: Silène acaulis
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I .Anthyllis vuln.ssp.alpestris +, Salix glabra K +,Salix retusa +,Asplenium viride +,Juncus
monanthos +, Crépis alpestris +, Androsace chamaejasme +, Campylium sp. +, Scapania
sp. +, Sanionia uncinata +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
339: Admont, Roßkargraben, 8453/3.004: Admont, unter Klinke Hütte, 8453/3. 370:
Johnsbach, O Sulzkarhund, 8453/2.493: Admont, Roßkarboden, 8453/3.086:Johnsbach,
N Birgl, 8453/4.277: Johnsbach, Zinödl, W-Hang, 8453/2. I 63: Johnsbach, N W unter
Rotofen, 8453/2.265: Johnsbach, Zinödl,W-Hang, 8453/2.

Tab. 24: Alchemilla anisiaca-Gesellschaft

Die Fundorte der Aufnahmen:
419 und 420: Admont, Riffel, S-Hang, 8453/1.

Tab. 25: Achillea clusiana-Gesellschaft

Die Fundorte der Aufnahmen:
427:Johnsbach, unter Schneekarturm, 8453/2.229:Johnsbach, Ennseck, 8453/2.

Tab. 26: Origano-Calamagrostietum variae

Die Fundorte der Aufnahmen:
239: Admont, Hahnsteinwald, 8452/2.244: Admont, beim „Steinernen Wirt", 8452/2.

Tab. 27: Agrostis rupestris-Gesellschaft ( I Teil)

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
39 I : Festuca picturata +, Alchemilla vulg. agg. +, Leontodon hispidus +, Poa alpina +,
Selaginella selaginoides +,Thymus praecox +, Ranunculus montanus +, Carex atrata +,
Coeloglossum viride +. 458: Avenella flexuosa +. 449: Festuca pumila +, Euphrasia salis-
burgensis +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
091 : Johnsbach, Zinödl, gr Speikboden, 8453/2.391 : johnsbach, Stadelfeldsattel, 8453/4.
458: Johnsbach, Rotofen, W-Hang, 8453/2. 449: Johnsbach, Zinödl, gr. Speikboden,
8453/2.

Tab. 28: Nardion strictae
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Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
28.1:470:Gentiana punctata +,Valeriana celtica +, Poa alpina +.093: Carex atrata +.233:
Rhododenron intermedium +, Larix decidua juv. +. 329:Juncus filiformis +,Senecio sub-
alpinus +.

28.2:073: Silène vulgaris +, Hieracium aurantiacum +, H. sylvaticum +, Luzula luzuloides
+. 374: Stellaria graminea +, Chaerophyllum villarsii +, Carex leporina +,Veronica offi-
cinalis +, Ranunculus acris +, R. platanifolius +,Juncus effusus +, Gymnadenia conopsea
+, Hieracium pilosella +, Crépis aurea +, Hypericum maculatum +, Achillea millefolium
+. 446:Tofieldia calyculata +, Heracleum austriacum +, Buphthalmum salicifolium r,
Ranunculus nemorosus +,Thymus praecox +, Meum athamanticum +,Scabiosa lucida
+, Gentianella germanica +, Prunella vulgaris +, Briza media +, Leucanthemum atratum
r, Lotus corniculatus +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
28. l:470:Johnsbach,Zinödl,gr.Speikboden, 8453/2.093:Johnsbach,über Stadelfeldalm,
8483/4.233:Johnsbach, über Stadelfeldalm, 8453/4.389:Johnsbach, über Stadelfeldalm,
8453/4.329:Johnsbach,Jagerhoferalm, 8453/2.

28.2:073:Johnsbach1beim„Heldenkreuz",8453/3.374:Admont, Kalblingboden, 8453/3.
446:Johnsbach, beim ,,Heldenkreuz", 8453/3.

Tab. 29: Mulgedio-Aconitetea (Betulo-Adenostyletea)

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
29.1:095:Thelypteris limbosperma +, Lysimachia nemorum +. 247: Rhododendron
intermedium +,Avenella flexuosa +, Lycopodium annotinum +,Saxifraga stellaris +,
Barbilophozia barbata +, Campylium chrysophyllum +, Hypnum sp. +, veronica officina-
lis +,Saxifraga paniculata +, Luzula multiflora +. 288: Phleum hirsutum +, Polygonatum
verticillatum +, Sesleria varia +, Potentina aurea +, Paris quadrifolia +, Fragaria vesca +,
Homogyne discolor +, Ranunculus alpestris +,Adenostyles glabra +, Gentiana asclepia-
dea +, Gymnocarpium robertianum I,Thymus praecox +, Carex ornithopoda +,
Cerastium arvense +, Chaerophyllum villarsii I, Agropyron caninum +, Aconitum varie-
gatum +, Homalothecium lutescens +. 386: Gymnocarpium dryopteris +, Hieracium
sylvaticum +, Myosotis alpestris +, Campanula pulla +, Huperzia selago +. Galium nori-
cum +, Carex atrata r, Saxifraga androsacea +.

29.2:294: Gentiana asclepiadea +, Gymnocarpium robertianum +, Ajuga reptans +,
Laserpitium latifolium +,Cirsium erisithales +, Gentianella germanica +,Acinosalpinus
+, Helianthemum grandiflorum +, Dryopteris pseudomas +, Meum athamanticum +.

29.3: 162: Luzula multiflora +, Helianthemum grandiflorum I, Festuca rubra +,
Anthoxanthum alpinum +, Phyteuma orbiculare +,Cerastium arvense +, Hieracium syl-
vaticum +. 225: Rhinanthus glacialis +, Calamagrostis villosa +, Allium victorialis 1.23 I :
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Pedicularis foliosa +, Meum athamanticum +,Thlaspi alpinum +, Phleum hirsutum +,
Ligusticum mutellina +.330:Isothecium myurum 2.172:Leontodon hispidus +,Myosotis
alpestris +, Carex atrata +, Mnium hornum +.03 I : Lysimachia nemorum I, Milium effu-
sum I Adenostylesglabra I.Brachytheciumreflexum 1.1 l7:Alchemillasp. I.Cardamine
trifolia I, Luzula luzuloides +, Fissidens cristatus I, Plagiochila porelloides 2, Lophozia sp.
1.331 : Achillea millefolium +, Angelica sylvestris +, Dryopteris filix-mas +,Tortula nor-
vegica I.

29.4:332: Rhynchostegium murale +,Tortula norvegica +. 376: Ranunculus platanifolius
+, Doronicum austriacum I, Myosotis palustris agg. +, Senecio nemorensis agg. +,
Agropyron caninum +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
29.1:095:Johnsbach,O unter Heldenkreuz, 8453/3.247:Johnsbach,W Obere Koderalm,
8453/2. 288: Johnsbach, Gamsstein, O-Hang 8453/4. 386: Johnsbach, Untere
Stadifeldalm, 8453/4.

29.2:294:Johnsbach, O unter Heldenkreuz, 8453/3

29.3: 162: Johnsbach,W nahe Gamsbrunn, 8453/2.225: Johnsbach,W nahe Heßhütte,
8453/2.23 l:Johnsbach,SRotofen,8453/2.330:Johnsbach,N unterGamsbrunn,8453/2.
172:Johnsbach, O über Gamsbrunn, 8453/2.03 I :Johnsbach, Ebnesangeralm, 8453/2.
I 17:Johnsbach, Koderboden-Stadlfeldalm, 8453/4. 33 I :Johnsbach, Obere Koderalm,
8453/4.

29.4:060: Johnsbach, Grabenjager-Sulzkar, 8454/1. I 61 : Johnsbach, Obere Koderalm,
8453/4. 332: Johnsbach, W Obere Koderalm, 8453/4. 387: Johnsbach, Untere
Stadifeldalm, 8453/4.376: Admont, Klinkehütte, 8453/3.

Tab. 30: Poo-Triseteteum

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
124: Knautia arvensis +, Potentilla erecta +. 125: Cruciata laevipes +, Lychnis flos-cuculi
+, Cardamine pratensis +, Cirsium oleraceum +, Primula elatior +, Ajuga reptans +,
Lysimachia nemorum +, Filipendula ulmaria +, Briza media +, Deschampsia cespitosa +,
Geum urbanum +. 309: Lychnis flos-cuculi +, Primula elatior +, Briza media +,Trifolium
medium +, Carex pallescens +,Equisetum arvense +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
051 : Johnsbach, N Friedhof, 8453/3.052: Johnsbach, N Wh. Bachbrücke, 8453/2. 125:
Johnsbach, gegenüb. Bhf. Gstatterboden, 8453/2. 124: Johnsbach, gegenüb. Bhf.
Gstatterboden, 8453/2.054: Johnsbach, SO Kölbwirt, 8453/4.058: Admont, Kaiserau,
beim Schloß, 8452/4.309:Johnsbach, oberh.Wolfsbauer, 8453/4.
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Tab. 3 I : Crepido-Festucetum commutatae

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
061 : Dactylorhiza maculata +, Lysimachia nemorum +, Carex fiacca +, Anthyllis vuln.
subsp. alp., Hieracium pilosella +, Pimpinella major +, Euphorbia austriaca +,
Buphthalmum salicifolium +, Ajuga reptans +, Orchis mascula +, Gymnadenia conopsea
+, Carex ornithopoda +, Cardaminopsis halleri +,Tussilago farfara +, Aster bellidiastrum
+, Anemone nemorosa +. 076: Gentianella germanica +, Festuca rupricaprina +,
Heracleum austriacum +, Rumex acetosa +, Plantago media +. 388: Campanula barba-
ta +, Solidago virgaurea +, Meum athamanticum +, Phyteuma orbiculare +, Gnaphalium
norvegicum +, Hieracium lactucella +. 392: Carex nigra +, Carex flava agg. +, Carduus
defloratus +,Veronica serpyllifolia +, Silène alpestris +, Dianthus alpinus r.Veronica aphy-
Ila +. 232: Luzula glabrata +.

Die Fundorte der Aufnahmen:
061 : Johnsbach, Sulzkaralm, 8454/1.076: Admont, Scheiblegger Hochalm, 8452/4. 392:
Johnsbach, W Jagerhoferalm, 8553/2. 388: Johnsbach, Stadelfeldalm, 8453/4. 232:
Johnsbach, Stadelfeldschneid, 8453/4.

Tab. 32: Erico-Pinetea

Folgende Aufnahmen enthalten weitere Arten:
32.1: 178: Pyrola minor +, Moneses uniflora +, Pohlia sp. +. 200: Salix sp. +, Rhytidium
rugosum +, Peltigera aphthosa +, Mnium hornum +. 252: Agrostis rupestris +, Pohlia sp.
+,Vaccinium gaultherioides +, Helianthemum alpestre +, Hehysarum hedysaroides +.
296:Thuidium tamariscinum I, Hylocomium pyrenaicum 1.293: Saxifraga aizoides +,
Rhizomnium pseudopuctatum +. I93:juncus alpino-articulatus I, Ajuga pyramidalis +,
Dryopteris villani +, Cladonia symphicarpa +, Soldanella pusilla +. 223: Epilobium angu-
stifolium I, Cladonia digitata +. 268: Hypnum sp. +, Lonicera cf. caer./nigra +. 227:
Rhynchostegium murale +. 248: Potentina clusiana +, Cladonia digitata +,
Orthodicranum montanum 2, Lioseleuria procumbens +.254: Dryopteris villani I,
Campylium sp. +. 285: Poa nemoralis agg. +, Barbilophozia floerkei +. 228: Carex atrata
+, Pohlia sp. +, Brachythecium sp. +, Cardaminopsis arenosa +, Scapania sp. +, Bryum
capillare agg. +. 266: Agrostis rupestris +, Polytrichum juniperinum I .Valeriana celtica +,
Soldanella sp. 1.208: Cladonia squamosa +. 284: Saxifraga androsacea +, Polytrichum
juniperinum +,Tritomaria quinquedentata +. 251 Veronica aphylla +.256: Caltha palust-
ris +, Saxifraga stellaris +, Moehringia ciliata +, Scapania sp. +, Plagiothecium undulatum
+. 257: Sambucus racemosa +, Bazzania tricrenata +. 299: Cerastium arvense +,Juncus
alpino-articulatus +, Festuca rubra +. 300: Cerastium arvense +, Agrostis tenuis +,
Mnium'hornum +, Nardus strida +. 230: Potentilla crantzii +, Epilobium alpestre +,
Juncus alpino-articulatus +. 278: Senecio rivularis +, Myosotis sp. +. 243: Heracleum
sphondylium +, Coeloglossum viride +, Phyteuma spicatum +, Plagiothecium undula-
tum I, Salix sp. +.253: Rumex alpinus +. 290: Fagus sylvatica S +,Tritomaria quinqueden-
tata I, Mylia taylori 1. 242: Epilobium angustifolium +, Heracleum sphondylium +,
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Aconitum variegatum +, Dicranum polysetum +.274: Lysimachia nemorum +,Achillea
millefolium +, Phleum alpinum +, Meum athamanticum +, Chaerophyllum villarsii +,
Plagiochila asplenioides +, Dicranum sp. +, Pseudoleskea incurvata +. 173Veronica cha-
maedrys +, Coeloglossum viride +, Melampyrum sp. +, Anthoxanthum odoratum +,
Luzula luzulina +.295: Polystichum aculeatum +, Lamium maculatum +, Ajuga reptans +,
Scapania sp. +, Mnium stellare +, Cirriphyllum crassinerve +, Festuca rupicaprina +,
Moehringia muscosa +. 184: Ajuga pyramidalis +. 258: Cirsium erisithales +, Cladonia
squamosa +, Plagiothecium undulatum +. 203: Polystichum aculeatum +, Phyteuma spi-
catum +, Cladonia squamosa +, Scapania sp. +, Plagiochila porelloides +, Campylium
chrysophyllum +, Luzula pilosa +. 222: Blechnum spicant +,Tiïtomaria quinquedentata
+, Plagiothecium undulatum +, Bazzania tricrenata I, Plagiochila asplenioides +, Preissia
quadrata +.282: Aconitum variegatum +,Asplenium ruta-muraria +,Valeriana montana
I.

32.2a: 019: Plagiothecium undulatum 2, Bazzania tricrenata +, Plagiochila asplenioides +.
157: Platanthera bifolia +, Scapania sp. I .Tritomaria quinquedentata +, Plagiochila asple-
nioodes I, Scleropodium purum +. 262: Scapania sp. +,Trichocolea tomentella +. 32.2b:
269: Potentilla clusiana +, Gentiana clusii +, Carex ornithopodoides +. 291 : Hypnum sp.
+.292: Campylium stellatum +.

32.3:075: Rhytidium rugosum I, Ranunculus hybridus +. 238: Brachythecium sp. I,
Plagiochila asplenioides +,Taxus baccata K +. 273: Rhacomitrium lanuginosum +. 275:
Rhytidium rugosum +. I I 3:Scapania sp. I,Scleropodium purum I. I 15:Cotoneaster
tomentosus K +, Plagiochila asplenioides +, Scleropodium purum +, Cladonia symphi-
carpa +, Plagiochila porelloides +. 064: Rhamnus saxatilis +, Cladonia squamosa +. 271 :
Plagiothecium undulatum +, Plagiochila asplenioides +. 272: Hippocrepis comosa +.

32.4: 364: Berberis vulgaris S +, Epipactis palustris +, Seseli austriacum +, Hieracium
oxyodon +, Plagiomnium affine +. 038: Epipactis helleborine +, Corylus avellana +,
Polygonatum multiflorum +.

32.5:016: Berberis vulgaris K +, Carlina vulgaris +, Hieracium glaucum I .Teucrium mon-
tanum +. 138: Betula pendula S +,Alnus incana 1. 139: Betula pendula +, Encalypta strep-
tocarpa +, Bryum sp. +,Arabis pumila subsp. pumila +, Hieracium villosum-aff. +. 142:
Ophrys insectifera +,Vipera berus +. 261 : Salix purpurea S +, Brachythecium sp. +,
Campylium sp.+.

Die Fundorte der Aufnahmen:
32.1: 178: Admont, Kreuzkogel, Grat, 8453/1. 200: Admont, Kalbling, unter S-Grat,
8453/3.252: Johnsbach, Zinödl, N-Hang, 8454/1.296: Johnsbach, Planspitze, N-Wand,
8453/2.072: Johnsbach.PfarrmauenS-Hang, 8453/3.293:Admont,Goferschütt, 8453/I.
l93:Johnsbach,SHeßhütte,8453/2.223:Johnsbach,WHeßhütte,8453/2.268:Admont,
Unteres Gamskarl, 8453/1.227:Johnsbach, NW Heßhütte, 8453/2.248:Johnsbach,W
Obere Koderalm, 8453/2. 254: Johnsbach, S Jagerhoferalm, 8453/2. 285: Johnsbach,
Hochton unt. Guglgrat, 8453/2.228:Johnsbach, NW Heßhütte, 8453/2.266:Johnsbach,
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Zinödl, gegen Hochfeld, 8454/1. I 68: Johnsbach, N W Gsuchmauer, 8453/4. 208:
Johnsbach, Seekar, 8453/2.276:Johnsbach, Zinödl, N-Hang, 8454/1.284:Johnsbach,
Zinödl, gegen Steinkarl, 8454/1.251 : Johnsbach, Zinödl.W-Hang, 8453/2.256: Admont,
Kreuzmauer, gegen Goastanz, 8452/2. 257: Admont, Kreuzmauer, gegen Admont,
8452/2. 299: Johnsbach, Planspitze, Kölblplan, 8453/2. 300: Johnsbach, Planspitze,
Kölblplan,8453/2.230:Johnsbach,Zinödl,gegenEnnseck,8453/2.278:Johnsbach,Zinödl,
gegen Ennseck, 8453/2. 243: Admont, Hahnstein-Scheibl. Hochalm, 8452/4. 253:
Johnsbach.Tiefboden gegen Guglgrat, 8453/2. 105:Johnsbach, unt. Planspitze-N-Pfeiler,
8453/2.290: Admont, Goferschütt, 8453/1.242: Admont, Kreuzkogl, SW-Hang, 8452/2.
274:Admont,WKalblingboden,8453/3.l75:Admont,Kreuzkogl,SW-Hang, 8452/4.173:
Admont, Kreuzkogl, SW-Hang, 8452/4.295:Johnsbach, unter Heldenkreuz, 8453/3.184:
Johnsbach, Rinnerstein, 8453/2.241 : Admont, Kreuzmauer, gegen Hahnstein, 8452/2.
258: Admont, unteres Roßkar, 8453/3.203: Johnsbach, oberes Haindlkar, 8453/2.222:
Johnsbach, Ödsteinkar, 8453/2.282:Johnsbach, Zinödl, Schafplan, 8454/1.

32.2a: 019:Johnsbach, Haindlkar, 8453/2. 157:Johnsbach, Langgrießgraben, 8453/1.262:
Johnsbach, Kummer, 8454/1.

32.2b: 269: Admont, Unteres Gamskarl, 8453/1.29 I : Admont, untere Goferschütt,
8453/1.292:Admont, obere Goferschütt, 8453/1.

32.3:255: Admont, Schafriedl, 8452/4.075: Admont, Schafriedl, 8453/3.238:Johnsbach,
oberer Gsenggraben, 8453/2. 21 8: Johnsbach, Ödsteinkar, 8453/2. 273: Johnsbach,
Haindlkar, 8453/2. 275: Admont, Unterkalbling, 8453/3. I I 3: Johnsbach, Haindlkar,
8453/2. I 15: Johnsbach, Haindlkar, 8453/2. 064: Johnsbach, Haindlkar, 8453/2. 271 :
Johnsbach, Haindlkar, 8453/2.272:Johnsbach, Haindlkar, 8453/2.

32.4:259:Johnsbach, Petergstammplan, 8453/2.364:Johnsbach, Haindlkar, 8453/2.038:
Johnsbach, Haindlkar, 8453/2.

32.5:016: Johnsbach, Haindlkar, 8453/2. I 38: Johnsbach, Langgrießgraben, 8453/1.1 39:
Johnsbach, Langgrießgraben, 8453/1. 142:Johnsbach, Langgrießgraben, 8453/1.261 :
Johnsbach, Petergstammplan, 8453/2.

Anschrift desVerfassers:
Dr. Josef GREIMLER

Institut der Botanik der Universität Wien
Rennweg 14
A-1030 Wien
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Tab. 32: ERICO-PINETEA 1. VACCINIO-PINETUM MONÎANAE
2. RHODODENDRO-PIKETÜH MUGO
3. ERICO-PINETUM HUGO
4. ERICO-PINETUM SYLVESTRIS
5. PINUS SYLV.-SALIX ELEAGNOS-GES.

Geologie: DK Dachsteinkalk
DD Dachsteindolonit
RD Raisaudolonit
GB Gehängebrekzie
kd Kalk/Doloait

Auf. Rr.

Seehöhe iilO

Neigung '
Exposition

Fläche iJ

Deckung \ B
S
K
M

Geologie

1.
»I b) cl d) e)
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2.

a) b)
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3. 4. 5.
a) b)
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Pinus lugo S
Pinus lugo K

Picea abies B
Picea abies S
Picea abies K

Larii decidua B
Larii decidua S

Larii decidua K
Pinus ceibra B
Pinus ceibra S
Alnus viridis S
Alnus viridis K

Lonicera caerulea S,K

Acer pseudoplatanus B
Acer pseudoplatanus S
Acer pseudoplatanus K
Lonicera nigra S,K

Rubus idaeus K

Abies alba S
Abies alba K
Lonicera alpigena S,K
Salii glabra S
Salii glabra K
Salii waldsteiniana S,K
Juniperus coia.ssp.alp. K
Sorbus chaiaeiespilus S
Sorbus chaïae aespilus K
Rosa pendulina S
Rosa pendulina K

Sorbus aucuparia B
Sorbus aucuparia S
Sorbus aucuparia K
Cleiatis alpina S,K

Rubus saiatilis S,K

Salii appendiculata S

Salii appendiculata K
Daphne lezereui S
Daphne lezereui K
Sorbus aria B

Sorbus aria S
Sorbus aria K

Aselanchier ovalis B,S
Aielanchier ovalis K

Juniperus cou.asp.con. B,S
Juniperus coii.ssp.coii. K
Frangula alnus B,S
Prangula alnus K
Pinus sylvestris B
Pinus sylvestris S
Pinus sylvestris K
Salii eleagno» S

Salii eleagnos K

Alnus incana B
Alnus incana S

Alnus incana K

Myosotis alpestris

Festuca vers.ssp.brach.
Hoiogyne discolor
Salii retusa
Salii alpina
Arctostaphylos alpinus
Soldanella austriaca
Polygonui viviparui
Alcheiilla anisiaca
Rhodiola rosea
Arabis alpina
Bartsia alpina
Dryopteris filii-ias
Chaerophyllim hirsutui
Senecio fuchsii
Luzula glabrata
Saiifraga rotundifolia
Veratru» albui
Priiula elatior
Polystichui Ionchiti8
Viola biflora
Luzula sylvatica
Carei ferruginea
Hypericui laculatui
Dryopteris carthusiana agg.
Soldanella alpina
Oialis acetosella
Rhododendron intenediui
Rhododendron ferrugineui
Eapetrui nigrui agg.
Avenella fleiuosa
Cortu8a latthioli
Peucedanui ostruthiui
Aconitui napellus
Deschaipsia cespitosa
.Parnassia palustris
Adeno8tyles alliariae
Calaiagro8tis villosa
Dentaria enneaphyllos
Ranunculus lontanus agg.
Polygonatui verticilJatui
Aspleniui viride
Geraniui sylvaticui
Gymocarpiui dryopteris
Paris quadrifolia
Centaurea lontana
Laiiastrui flavidui
Fragaria vesca
Athyriui filix-fesina
Rhododendron hirsutui
Vacciniui lyrtillus
Vacciniui vitis-idaea
Valeriana tripteris
Hoiogyne alpina
Lycopodiui annotinui
Solidago virgaurea
Helaipyrui pratense
Calluna vulgaris
Potentina erecta
Carei fiacca
Holinia arundinacea
Convallaria lajalis
Sesleria varia
Maiantheiui bifoliui
Ranunculus neiorosus
Prenanthes purpurea
Melica nutans
Erica herbacea
Calaiagrostis varia
Buphthaliui sa liei foliui
Mercuriali« perennis
Betonica alopecuros
Gyinocarpiui robertianui
Helleborus niger
Euphorbia aiygdaloides
Scabiosa lucida
Petasites paradoius
Valeriana saiatilis
Hieraciui sylvaticui
Polygala chaiaebuius
Thyius praecoi
Galiui lucidui
Epipactis atrorubens
Caipanula cespitosa
Athaianta cretensis
Thesiui alpinui
R U M I scutatus

Leontodon hispidus
Globularia cordifolia
Achillea clavenae
Anthericui raiosui
Daphne cneorui
Cyclaien purpurascens
Leontodon incanus
Caipanula cochleariifolia
Euphraaia salisburgensis
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Galiui anisophyllua
Leucantheiui atratui
Gentiana pannonica
CaipanuU acheuchzeri
Rupertia selago
Thlaspi alpinui
Carduus defloratui
Athyriua diitentifoliui
Geui Bontanui
Poa hybrida
Cicerbita alpina
Trolliu8 europaeui
Phleui hirsutui
Trifoliui pratense
Alchesilla vulgaris agg.
Senecio tubalpinui
Epilobiua aontanua
Euphorbia austriaca
Potentilla aurea
Silène vulgarii
Senecio abrotanifolius
Piopinella aajor
Ruseï alpeitris
Caspanula pulla
Silène dioica
Poa alpina
Cystoptcri» aontana
Crépis paludosa
Chrysospleniui altern.
Silène pusilla
Cystopteris fragilis
Doronicui austriacui
listera cordata
Alliui victoralis
Thelypteri8 linbosperia
Melaapyrui sylvaticui
Ranunculus alpestris
Orthilia secunda
Carei digitata
Priiula clu8iana
Silène alpestris
Aster bellidiastniB
Adenostyles glabra
Li H U B »artagon
Reliantheaua grandiflorui
Knautia dipsacifolia
Heracleui austriacui
Myosotis sylvatica
Pyrola rotundifolia
Phyteuoa orbiculare
Globularia nudicaulis
Carlina acaulis
Lotus corniculatu8 agg.
Gentiane]la geraanica
Drtica dioica
Gentiana asclepiadea
Galiui noricuB
LaserpitiuB latifoliuB
CypripediuB calceolus
Carex seipervirens
Selaginella selaginoides
TrisetuB alpestre
Anenone narcissiflora
AnthoianthuB alpinua
Streptopus aapleiifolius
VacciniuB uliginosi« agg.
Hinuartia austriaca

-Carei alba. .
Repatica nobilis
Caret huai lis
Euphorbia cyparissias
Piapinella saiifraga
Goodyera repens
Listera ovata
Gyanadenia odoratissiia
Priaula auricula
LinuB catharticuB
Carei aucronata
Gyanadenia conopsea
Vincetoiicua hirundinaria
Dianthus pluB.ssp.blandus

RylocoaiuB splendens
DicranuB scopariua
PleuroziuB schreberi
Rhytidiadelphus triquetrus
Cetraria islandica
Polytrichua fornosuD
Ctenidiua aolluscua
Tortella tortuosa
Cladonia pyiidata
Cladonia species
HypnuB cupres8iforae
Bazzania trilobata
SphagnuB quinquefariui
Barbilophozia barbata
Ptilidiua ciliare
Cladonia arbuscula
Cladonia aacroceras
Cladonia furcata
Cladonia rangiferina
Cladonia rang./arb.
Hniui thoBSonii
PtiliuB crista-cast.
Sanionia uncinata
Rhytidiadelphus loreus
Pissidens cristatus
Barbilophozia lycop.
OitrichuB fleiicaule
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