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Z u s a m m e n f a s s u n g : Eine A n a l y s e der G e f ä h r d u n g s u r s a c h e n der 
Rote Lis te-Arten Ö s t e r r e i c h s ergibt, d a ß in Osterreich bisher keine ein
zige H ö h e r e Pflanze mit aussch l i eß l i che r öko log i sche r B i n d u n g an W ä l 
der ausgestorben ist. A u c h in der Kategorie „ v o m Aussterben bedroht" 
f indet sich ledigl ich eine reine W a l d p f l a n z e (Ruscus hypoglossum). +/-
stark g e f ä h r d e t e Ar t en gibt es al lerdings einige (z.B. Abies alba, Carex 
strigosa, Melica picta, Lathyrus vcnetus). Ihre Popula t ionen s ind entwe
der durch Seltenheit und dami t Z u f a l l oder durch s t ä r k e r e n R ü c k g a n g 
i n f o l g e i n t e n s i v i e r t e r f o r s t l i c h e r N u t z u n g b z w . B e s t a n d e s u m 
wand lungen g e f ä h r d e t . Genere l l zeigt sich jedenfalls du rch v e r ä n d e r t e 
N u t z u n g s f o r m e n ein a l l m ä h l i c h e r R ü c k g a n g lichtliebender A r t e n der 
Waldgrenzstandorte . A m Beispiel des Laubwaldreviers Sommere in i m 
Leithagebirge w i r d aufgezeigt, d a ß durch Beibehal tung traditioneller, 
ä l te rer N u t z u n g s f o r m e n (Niederwaldwir tschaf t ) die B e s t ä n d e vieler 
l ichtliebender A r t e n magerer Standorte relativ leicht erhalten werden 
k ö n n e n . Besonders problematisch s ind jedoch U m w a n d l u n g e n mi t Ro
binie oder F öh ren . In beiden Fäl len w i r d der N ä h r s t o f f h a u s h a l t derart 
v e r ä n d e r t , d a ß die k o n k u r r e n z s c h w a c h e n Rote -Lis te -Ar ten h ö h e r -
w ü c h s i g e n Ar t en unterliegen. 
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S u m m a r y : T h e a n a l y s i s of the causes fo r decay of e n d a n g e r o u s e d p lan t s b r ings to 
l i gh t that not any h ighe r p lant species f r o m the w o o d l a n d s d i e d out u p to n o w . O n l y 
one forest species is e n d a n g e r o u s e d of b e i n g extinct (category 1: Ruscus fn/poglosstini). 
But some species are h e a v y l y e n d a g e r o u s e d of m o v i n g u p to category 1, l i ke Abies 
alba, Carcx strigosa, Melica picta, Lathyrus venehis. T h e i r popu la t i ons m a y decay because 
of ra r i ty (extinct by chance) or by i n t e n s i f i n g y i e l d of forest resources c o m b i n e d w i t h 
changes i n the tree l aye r c o m p o s i t i o n . G e n e r a l l y , species typ ica l to l i gh t forest s tands 
dec l ine s l o w l y because of c h a n g e d m a n a g e m e n t . A s s h o w n by the e x a m p l e of the 
b r o a d l e a f fo res t s o f the L e i t h a g e b i r g e r e t e n t i o n o f t r a d i t i o n a l o l d y i e l d t ypes 
(coppic ing) enables m a n y l igh t d e m a n d i n g p lants f r o m poor sites to s u r v i v e . C h a n g e s 
of tree layer c o m p o s i t i o n w i t h b lack locust or p ines turn out to be v e r y p rob lema t i ca l . 
In any case species of r ed da t a books canno t compete to tall p lan t s that are f a v o u r e d 
by the c h a n g e d nut r ien t regimes . 

1. Einleitung: 
Bei der Analyse von Gefährdungsursachen der Rote Liste-Arten wur

de die Forstwirtschaft vielfach an prominenter Stelle in der Liste der Verur
sacher für den Rückgang vieler Arten geführ t (s. KORNF.CK & SUKOPP 1988). 
Diese pauschale Verurteilung der dabei sehr allgemein gefaßten Forstwirt
schaft ist nicht korrekt und führte beispielsweise in der Bundesrepublik 
Deutschland zu verhärteten Fronten (VOLK 1990, V O L K & Sc HLHNSTLDT 1991). 
Obwohl in Osterreich kerne derart deutliche Verschuldenszuweisung erfolg
te, gab es ebenfalls Reaktionen in der österreichischen Forstwirtschaft (an
onyme Beiträge in der Österreichischen Forstzeitung, 1992). 

Als einer der Autoren der Roten Liste Österreichs (NiKLFELD & al. 1986) 
einerseits und nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Forstingenieuren bei 
waldökologischen Fragestellungen andererseits möchte ich als Vermittler zu 
einem besseren Gesprächsklima zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz 
beitragen. 

Es ist sicher unbestreitbar, daß die Veränderung der Nutzungsarten -
insbes. die Vernachlässigung oder Neuaufforstung - von sekundären Trocken
rasen und Magerwiesen eine entscheidende Rolle beim enormen Rückgang 
vieler lichtliebender und konkurrenzschwacher Arten gespielt hat. Dieser 
Rückgang wurde beispielsweise in der letzten Fassung der bundesdeut
schen Roten Liste generell der Forstwirtschaft angelastet. Darin enthalten ist 
jedoch auch der Anteil aus der Über führung der betreffenden Flächen von 
landwirtschaftlicher Nutzung in forstwirtschaftliche. Dabei sind es vor al
lem die natürliche Sukzession (spontane Wiederbewaldung) oder gezielte 
Neuaufforstungen, welche zum Rückgang vieler Arten führte. Die traditio
nellen Nutzungsformen sind in ihren Auswirkungen nicht immer so dra
stisch (ausgenommen die Coniferen-Monokulturen), wie die Entstehung neu
er Waldflächen. Den Fichten-Anbauflächen kann man ihre arten verdrängende 
Wirkung natürlich sofort ansehen. Wie steht es aber mit bäuerlichen Plünder
bzw, Plenterwäldern, mit subalpinen Weidewäldern oder mit den eichen-
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betonten L a u b m i s c h w ä l d e r n der tiefen Lagen? In a l l diesen Fällen w e i ß man 
erst w e n i g ü b e r die Rolle der selteneren oder g e f ä h r d e t e n Ar ten in A b h ä n 
gigkeit von waldbaul ichen M a ß n a h m e n . Es ist daher empfehlenswert , bei 
der Z u w e i s u n g von Verursacherrol len f ü r die G e f ä h r d u n g s g r ü n d e der Rote 
Lis te-Arten s t ä r k e r z u di f ferenzieren, dami t du rch Pauschalverur te i lungen 
nicht böses Blut erzeugt w i r d . 

2. Wdldbewirtschaftung und Rote Listen: 
U m die Verursacherrolle der Forstwirtschaft sowie der Sukzession nach 

Ä n d e r u n g von Wir t schaf t s formen i m W a l d in Osterreich besser beurteilen 
zu k ö n n e n , habe ich die H ö h e r e n Pf lanzen der Roten Liste hinsicht l ich ihrer 
+ / - starken s o z i o l o g i s c h - ö k o l o g i s c h e n B i n d u n g an W a l d ö k o s y s t e m e in 5 
G r u p p e n eingeteilt. 

Tabelle 1: Ein te i lung der Rote Lis te -Ar ten nach dem A u s m a ß ihres V o r 

Beispiele 

Abics alba 
Dentaria pentaphyllos 
Dryopteris rcmota 
Isopynim thalictroiäcs 
Listcra cordata 
Luzula forstcri 

Arabis brassica 
Asplcniiim adiantum-nigrum 
Cephalanthera rubra 
Fraxinus angustifolia 

ssp. pannonica 
Galan thus nivalis 
Malus sylvestris 

Calamintha grandiflora 
Car ex divulsa 
Carcx michelii 
Centaurea montana 
Clematis recta 
Dictamnus albus 

kommens in W ä l d e r n : 

Gruppe Kriterien 

a Vorkommen ausschließlich in geschlos
senen Wäldern; schatlenlolerant -
besonders in der Jugend (Sc halthölzer, 
winlergrüne Kräuter, etc.) 

b Vorkommen in geschlossenen Wäldern 
und ihren natürlichen Verrichtungsstadien 
(Lichthölzer und Waldpflanzen mit 
weiterer ökologischer Amplitude) 

c Vorkommen vor allem in Verjüngungs
stadien und Grenzbereichen der Wälder 
(Waldgrenzen, Schläge, Säume, Mäntel), 
daneben regelmäßig auch in ausgesproc hen 
lichtreic hen Wäldern (Föhren- und Bruch
wälder) sowie außer halb der Wälder 
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d V o r k o m m e n ü b e r w i e g e n d a u ß e r h a l b der Anemone sylvestris 
W ä l d e r (in n a t ü r l i c h w a l d f r e i e n Dauer- Cirsium pannonicum 
und an thropogenen Ersatzgesel lschaf ten, Gcntianella eiliala 
vereinzel t aber auch auf W a l d s c h l ä g e n , an Onosma visianii 
S ä u m e n oder i n l ichten F ö h r e n w ä l d e r n . Pulsatilla grandis 

Tofieldia calyculata 

V o r k o m m e n a u s s c h l i e g l i c h a u ß e r h a l b Agrostcmma githago 
der W ä l d e r . Iris jmmila 

Leontopodium alpinum 
Mcdicago minima 
Myricaria germanica 
Pulsatilla pratensis 

ssp. nigricans 

Tabelle 2: Verteilung der Rote-Liste-Arten mit unterschiedlich starker 
ökologischer Bindung an Wälder („Vorkommensgruppen" a bis 
e) in den einzelnen Gefährdungskategorien. 

Gefährdungs Anzahl Gruppe a Gruppe b Gruppe c Gruppe d Gruppe 
kategorie d. Arten 

0 53 - 2 3 5 43 
1 156 1 1 8 26 120 
2 300 8 13 22 55 202 
3 402 12 2h 47 112 205 
4 171 5 15 22 44 85 

- r 296 24 33 59 97 83 
Gesam t 1378 51 90 160 339 738 

(2r) 33 2 1 7 23 
(3r) 86 1 6 8 26 45 
(4r) 14 - - 1 6 7 

Hervorzuheben ist die Verteilung der 1378 Arten der Roten Liste Öster
reichs (Tab. 2; Stand: 1986). Beachtliche 31,7 % der Höheren Pflanzen Öster
reichs sind erheblich gefährdet (Kateg. 0-3), 5,4% vom Aussterben bedroht 
und immerhin 1,8%, nämlich 53! Arten, tasächlich schon ausgestorben oder 
seit vielen Jahrzehnten verschollen. 

Aus Tab. 2 ist auch ersichtlich, daß noch keine ausgesprochene Wald
pflanze (Gruppe a) in Österreich ausgestorben ist (vgl. auch Tab.3). 
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Tabelle 3: Arten der Vorkommensgruppe a (ausschließlich in geschlosse
nen Wäldern) und ihr Gefährdungsgrad, angeordnet nach ab
nehmender Gefährdung. 

Art 
Ruscus hypoglossum 
Abies alba 
Acer tatancum 
Carex strigosa 
Epipactis microphylla 
Euphorbia carnwlica 
Lathyrus venetus 
Melica picta 
Waldsteinia ternata 
Corydalis intermedia 
Dryopteris remota 
Epipactis purpurata 
Epipogium aphyllum 
Gagea spathacea 
Hclleborus viridis 
Hex aquifolium 
Euzula forsten 
Polystichum setiferum 
Pulmonaria obscura 
Ribes spicatum 
Taxus baccata 
Asperula taunna 
Fraxinus angustifolia 
A lonotropa hypophegea 
Saxifraga paradoxa 
Stellaria nemorum 

ssp. glochidisperma 
Acer campest re 
Allium ursinum 
Anemone ranunculoides 
Anemone trifolia 
Anthnscus nitida 
Aremoma agnmonioides 
Arum maculatum 
Carex pilosa 
Cephalan thera damasonium 
Dentaria pentaphyllos 
Gagea lutea 
Glechoma iursuta 
Isopyrum thalictroides 
hunaria redhnva 
Melica um flora 
Polygonatum latifolium 
Scilla bifolia s.str. 
Scilla drunensis 
Staphylea pinnata 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Veratrum nigrum 
Viola alba 
Viola mirabilis 

G e f ä h r d u n g reg. Gruppe 
1 a 
2 a 
2 a 

2 dt 

2 a 
2 a 
2 a 
2 a 
2 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 r a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
4 a 
4 a 
4 a 
4 a 

4 a 
- r a 
- r a 
- r a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
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Die meisten ausgestorbenen A r t e n s ind Pf lanzen des N a n o - C y p e r i o n -
Verbandes ( n i e d r i g w ü c h s i g e , nu r ku rzze i t i g i m Jahr auftretende Ar ten an 
den Ufe rn stehender u n d f l i e ß e n d e r G e w ä s s e r ) und spezialisierte Acke r 
u n k r ä u t e r heutzutage nicht mehr oder fast nicht mehr gepflegter Kul tu ren 
(z. B. Leinfelder) . Cimifuga curopaea, eine Wald-Hochs taude , k a m bis vor 30 
Jahren in den W ä l d e r n i m Thayata l bei Hardegg vor, konnte aber seither 
t rotz mehr fache r Suche n ich t m e h r w i e d e r g e f u n d e n w e r d e n . Quercus 
dalechampii ist durch ihre neuere systematische Bewer tung doch nicht aus
gestorben, sondern m ö g l i c h e r w e i s e i m s ü d ö s t l i c h e n N i e d e r ö s t e r r e i c h sogar 
die h ä u f i g s t e Sippe aus der Verwandtschaf t u m Quercus petraea. 

D a ß die Rote Liste z u vermehrter A u f m e r k s a m k e i t und damit zur 
Wiederen tdeckung von verschollenen Ar ten f ü h r e n kann , zeigen auch die 
Beispiele von Cardaminc parviflora, Centaurea nigrescens ssp. nigrescens, 
Botrychium simplex, Elatine hydropiper, ]uncus tenageia, Schoenoplcctus triqueter 
u n d Sinapis alba, von denen in den letzten Jahren manche Popula t ionen 
wiedergefunden w u r d e n . 

Tabelle 4: Ö s t e r r e i c h w e i t ausgestorbene oder verschollene H ö h e r e Pf lan-
zen (Kateg. 0), an£ geordnet nach den V or kom m ens g r uppen (Grup-
pen a bis e). 

A r l G e f ä h r d u n g reg. Gruppe 
Cimifuga curopaea 0 b 
Quercus dalechampii 0 b 
Cardamine parviflora 0 c 
Corispermum mtuium 0 c 
Lonicera perielymenum 0 c 
Artemisia alba 0 d 
Botlm/chium lanceolatum 0 d 
Centaurea nigrescens ssv.mgrescens 0 d 
Thalictrum morisonii 0 d 
Yerbascum crassifolium 0 d 
Aldrovanda vesiculosa 0 
Anagallis tenella 0 e 
Asperula arvensis 0 e 
Bombycüaena erecta 0 e 
Bothrychium simplex 0 e 
Caldesia parnassifolia 0 e 
Camelina alyssum 0 e 
Ceratocephala falcata 0 e 
Cirsium tuberosum 0 e 
Coleanthus subtilis 0 e 
Crupina vulgaris 0 e 
Cuscuta epüinum 0 e 
Deschampsia lateralis 0 e 
Echium italicum 0 e 
Ecluum maculatum 0 e 
Elatina alsinastrum 0 e 
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Elatine hydropiper agg. 0 e 
Erophila praecox 0 e 
Gentianella amarella 0 e 
Herraaria incana 0 e 
I h/menolobus paueiflorus 0 e 
Hypochoeris glabra 0 e 
Illecebrutn verticillatum 0 e 
Juncus atratus 0 e 
juneus tenageia 0 V 

Nymphaea Candida 0 e 
Oenanthe fistulosa 0 e 
Ormthogalum brevishdum 0 e 
Oröbanche loricata 0 e 
Orobanche ramosa 0 e 
Planta go sempervirens 0 e 
Podospermum laciniatwn 0 V 

Polycnemum heuffelii 0 e 
Ranunculus lateriflorus 0 e 
Saxifraga hirculus 0 e 
Schoenoplectus triqueter 0 e 
Silene linicola 0 e 
Sinapis alba 0 e 
Thbulus terrestris 0 e 
Tngonella procumbens 0 e 
Turgenia latifolia 0 e 
Utricularia ochroleuca 0 e 
Wolffia arrhiza 0 e 

Tabelle 5: Vom Aussterben bedrohte Höhere Pflanzen Österreichs (1), an
geordnet nach den Vorkommensgruppen (Gruppen a bis d) 

Art G e f ä h r d u n g reg Gruppe 
Ruscus hypoglossum 1 a 
Dryopteris cnstata 1 b 
Adenophora liliifolia 1 c 
Androsace scptcnirionalis 1 c 
Galium rwale 1 c 
Hypericum elcgans 1 c 
KAelica altissima 1 c 
Peucedanum officinale 1 c 
Scirpus radicans 1 c 
Tulipa sylvestris 1 c 
Aceras anthropophorum 1 d 
Arabis nova 1 d 
Boirychium mulüfidum 1 d 
Campanula rapunculus 1 d 
Centaurea scabiosa ssp.sadleriana 1 d 
Ceterach ofßcinarum 1 d 
Corynephorus cancscens 1 d 
Crepis pannonica 1 d 
Danthonia alpina 1 d 
Dianthus serotinus 1 d 
Festuca vagina ta 1 d 
Gentianella pilosa 1 d 
Geranium lucidum 1 d 
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Hierochloe repens 1 d 
Hypericum barbat um 1 d 
Ligulana Sibirien 1 d 
Luzula pallescens 1 d 
Orobanche hederae 1 d 
Pedkularis sceptrum-carolinum 1 d 
Pseudolysimachion spurium 1 d 
Pulsatilla oempontana 1 d 
Pulsatilla vulgaris 1 d 
Spcrgula pentandra 1 d 
Stipa tirsa 1 d 
Thymus scrpyllum s.str. 1 d 
VioZa persicifolia 1 d 

V o n den Ar ten der G e f ä h r d u n g s k a t e g o r i e 1 (= v o m Auss terben be
drohte Ar ten , Tab. 5) ist n u r Ruscus hypoglossum au s sch l i eß l i ch auf W ä l d e r 
b e s c h r ä n k t , Dryoptcris cristata ist in den ö k o l o g i s c h ä u ß e r s t sensiblen M o o r 
w ä l d e r n ausgesprochen g e f ä h r d e t . D i e 8 v o m Auss te rben bedrohten Ar t en 
der G r u p p e c treten in l ichten W ä l d e r n u n d an W a l d s ä u m e n auf. 

Unter den stark g e f ä h r d e t e n A r t e n (Tab. 6) ist auch die Tanne. Die 
E ins tu fung v o n Abies alba erfolgte vor a l lem unter d e m E ind ruck der extrem 
starken Absterbensrate in den 70er- u n d 80er-Jahren. Seit e inigen Jahren ist 
eine Verbesserung der Vi ta l i tä t in verschiedenen Teilen Ö s t e r r e i c h s z u beob
achten. Die V e r j ü n g u n g s s i t u a t i o n hat sich al lerdings seither sicher nicht 
verbessert. Der W i l d v e r b i ß (besonders an der Tanne) ist vielerorts nach wie 
vor extrem stark. 

V o n den anderen stark g e f ä h r d e t e n Ar ten , die in ih rem V o r k o m m e n 
an g r ö ß e r e W a l d ö k o s y s t e m k o m p l e x e gebunden s ind ( G r u p p e b), seien 
Chimaphila urnbellata - eine Pf lanze vor a l lem der s e k u n d ä r e n K i e f e r n w ä l d e r 
i m Burgenland u n d i m Waldv ie r t e l , Epipactis muelleri, Epipactis leptochila und 
Limodorum abortivum - sehr seltene Waldorch ideen , die in extrem i n d i v i d u e n 
schwachen u n d damit durch Z u f ä l l e sehr leicht ausrottbaren B e s t ä n d e n auf
treten, sowie Carex curvata u n d Carex fritschii - z w e i konkur renzschwache , 
n i e d r i g w ü c h s i g e Grasart ige extensiv genutzter, lichter W ä l d e r i n warmen 
Lagen - g e f ä h r d e t du rch Bes tandesumwand lung (mit Robinien) - genannt. 

Tabelle 6: Stark g e f ä h r d e t e H ö h e r e Pf lanzen Ö s t e r r e i c h s (2), angeordnet 
nach den V o r k o m m e n s g r u p p e n (Gruppen a bis d) 

Art G e f ä h r d u n g reg. Gruppe 
Abies alba 2 a 
Acer tataricum 2 a 
Carex strigosa 2 a 
Epipactis microphylla 2 a 
Euphorbia carniolica 2 a 
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Latbyrus venetus 2 a 
Melica picta 2 a 
VValdsteinia ternata 2 a 
Car ex curvata 2 b 
Car ex fritschii 2 b 
Chimaphila umbellate 2 r b 
Crataegus curvisepala s.str. 2 b 
Crataegus lindmanii 2 b 
Epilobuun lanceolatum 2 b 
Epipactis leptochila 2 b 
Epipactis rituellen 2 b 
Ledum palustre 2 r b 
Limodorum abortivum 2 b 
Pulmonaria angustifolia 2 b 
Stellana longifolia 2 b 
Vitis vinifera ssp. sylvestris 2 b 
Achillea nobilis 2 c 
Armeria elongata 2 c 
Artemisia pancicii 2 c 
Asparagus tenuifolius 2 c 
Astragalus depressus 2 c 
Astragalus leontinus 2 c 
Carex diandra 2 c 
Cheilanthes marantae 2 c 
Circaea lutetiana ssp.qiiadrisulcata 2 c 
Cynoglossum hungaricum 2 c 
Delphinium elatum ssp.el. vax.tiroliense 2 c 
Dracoceplialum austriacum 2 c 
Euphorbia villosa 2 c 
Lycopus exaltatus 2 c 
Lysimach m thyrsiflo ra 2 r c 
Medicago prostrata 2 c 
Orobanche bartlingu 2 c 
Pulmonaria australis 2 c 
Pyrus nivalis 2 c 
Rhododendron luteum 2 c 
Salix pentandra 2 c 
Senecio fluviatilis 2 c 
Androsace elongata 2 d 
Aster canus 2 d 
Betula humilis 2 r d 
Betula nana 2 d 
Bupleurum praealtum 2 d 
Bupleurum tenuissimum 2 d 
Calla palustris 2 r d 
Carex appropinquata 2 d 
Carex cespitosa 2 d 
Carex hordeistichos 2 d 
Carex lasiocarpa 2 d 
Catabrosa aquatica 2 d 
Dianthus plumarius ssp.neilreichii 2 d 
Dianthus superbus ssp.superbus 2 d 
Draba lasiocarpa 2 d 
Drosera anglica 2 d 
Euphorbia lucida 2 d 
Euphorbia palustris 2 r d 
Euphrasia micrantha 2 d 
Gagea bohemica 2 d 
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Galium rubioides 2 d 
Gentianella lutescens 2 d 
Gnaphaluun lutea-album 2 d 
Hesperts sylvestris 2 d 
Lachten virosa 2 d 
Lathyrus hirsutus 2 d 
Lathyrus palustris 2 d 
Leonurus marrubiastrum 2 d 
Linum flavum s.str. 2 d 
Lythrum virgatum 2 r d 
Melampyrwn barbatum s.str. 2 d 
Omithogalum boucheanum 2 d 
Ornithogalum pyrenaicum ssp.pyrena . 2 d 
Orobanche laserpihi-silens 2 d 
Pedicularis hacqnetii 2 d 
Phlomis tuberosa 2 d 
Potentilla collina agg. 2 d 
Prunus tenella 2 d 
Ranunculus polyanthemophyllus 2 d 
Rosa elliptica 2 d 
Sagina apetala agg. 2 el 
Sagina nodosa 2 d 
Sahna aethiopis 2 d 
Schoenus nigricans 2 d 
Serratula lycopifolia 2 d 
Silene viscosa 2 d 
Sisymbrium austnacum, W-Alpensippe2 d 
Thalictrum flavum 2 d 
Thalictrum simplex 2 d 
Thymus pannonicus s.str. 2 d 
Torilis arvensis 2 r d 
Vcrbascum speciosum 2 d 
Veronica scardica 2 r d 
Veronica verna 2 d 
Viola elahor 2 r d 

Ö s t e r r e i c h w e i t g e f ä h r d e t e Ar t en , die aussch l i eß l i ch in geschlossenen 
W ä l d e r n v o r k o m m e n (Tab. 7), s ind einerseits vor a l lem solche, die nur sehr 
wen ige , k le ine P o p u l a t i o n e n i n Os te r r e i ch besi tzen (Dryoptcris remota, 
Pulmonaria obscura, Epipogium aphyllwn, Luzula forsten, Ribcs spicatum, Poly-
stichum seüferum u n d Gagca spathacea); e in ige z u f ä l l i g e , aber m a s s i v e 
Bes tandesumwandlungen an den entsprechenden Stellen k ö n n e n die E i n 
s t u fung in eine wesent l ich h ö h e r e G e f ä h r d u n g s k a t e g o r i e hervor rufen . D a 
neben gibt es Ar ten , die einen deut l ichen A r e a l r ü c k g a n g i m letzten Jahr
hunder t erleiden m u ß t e n (Taxus baccata, Hex aquifolium, Luzula forsten), oder 
von A u s b e u t u n g du rch H o b b y - u n d B e r u f s g ä r t n e r bedroht s ind (Hellcborus 
viridis). Letztere Gefahr tr iff t auch f ü r manche g e f ä h r d e t e Ar ten z u , die z w a r 
selten in dicht geschlossenen W ä l d e r n , d a f ü r aber in ihren A u f l i c h t u n g s 
s t ad i en u n d G r e n z b e r e i c h e n au f t r e t en (Cypripcdium calceolus, Buxus 
semper vir ens, Asplenium adiantum-mgrum, Cotinus coggygriä). 

Durch Bestandesumwandlungen g e f ä h r d e t s ind andere Baumarten, w i e 

108 

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



die Sorbus-K\emavten aus der Mehlbeer-Verwandtschaft und Pinus rotundata 
(Moor-Spirke). Auch viele Saumarten der pannonischen Trockenvegetation 
{Adonis uernalis, Dictamnus albus, Iris uariegata, etc., Gruppe c) gehören der 
Gefährdungskategorie 3 an. Als Spezialfälle sind hier auch lichtliebende 
Pflanzen sekundärer Föhrenwälder zu nennen, wie insbesondere Diphasium 
complanatum. Der Flachbärlapp tritt gerade im Klagenfurter Becken in den 
sekundären Föhrenwäldern auf, die jetzt ganz allmählich durch Unterwan
derung vor allem von Eiche und Buche lichtärmer werden. Damit verringert 
sich die Populationsdichte dieser ohnedies von Menschen durch Sammel
tätigkeit verfolgten Pflanze deutlich. Man kann allerdings annehmen, daß 
der Flachbärlapp so wie manch andere lichtliebende Art der sekundären 
Föhrenwälder vor deren vom Menschen verursachten Arealausweitung nur 
ein wesentlich kleineres Gebiet recht locker besiedelten. 

Tabelle 7: Gefährdete Höhere Pflanzen Österreichs (3), angeordnet nach 
den Vorkommensgruppen (Gruppen a bis c). 

A r t G e f ä h r d u n g reg. G r u p p e 
Corydalis in termedia 
Dryopteris remota 
Epipactis purpura tu 
Epipogium aphyllum 
Gagen spathacea 
Helleborus viridis 
Hex acjuifolium 
Luzula forsten 
Poh/stichum setiferum 
Pulmonaria öbscura 
Ribes spicatum 
Taxus baccata 
Arabis brassica 
Asplenium adiantum-nigrum 
Buxus semperinrens 
Carex elongata 
Cerastmm sylvaticum 
Coronilla coronata 
Corydalis pumila 
Cotinus coggygria 
Cypnpedium calceolus 
Dipsacus pilosus 
Pestuca pseudodalmatica 
Laser trilobum 
Lonicera caprifolium 
Malus sylvestris s.str. 
Otnphalodes scorpioides 
Orchis purpurea 
Pip tatherum viresce ns 
Po ten Ulla micrantha 
Ranunculus auricomus agg. 

3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 r a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 a 
3 b 
3 b 
3 b 
3 r b 
3 b 
3 r b 
3 b 
3 r b 
3 b 
3 r b 
3 b 
3 b 
3 b 
3 b 
3 b 
3 r b 
3 b 
3 b 
3 b 
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Ranunculus ficaria ssp.nudicaulis 3 b 
Sorbus austriaca 3 b 
Sorbus carpatica 3 b 
Sorbus domeshca 3 b 
Sorbus mougeotii 3 b 
Thelypteris palustris 3 r b 
Trientalis europaea 3 b 
Aconitum napellus ssp.hians 3 c 
Adonis vernalis 3 c 
Agrostis vinealis (=stricta) 3 c 
Betula pubescens 3 c 
Botrychium virginianum 3 c 
Bupleurum longifolium 3 c 
Calamintha einselcana 3 c 
Calamintha grandiflora 3 c 
Calamintha nepetoides 3 c 
Campanula bononiensis 3 c 
Campanula cervicaria 3 V c 
Cardamine palustris 3 c 
Carex bohemica 3 c 
Carex divulsa 3 c 
Carex tomentosa 3 c 
Carex transsilvamca 3 c 
Centaurea stenolepis 3 c 
Colutea arborescens 3 c 
Cynoglossum germanicum 3 c 
Delphinium elatum ssp. austriacum 3 c 
Dictamnus albus 3 c 
Dipiiasium complanatum 3 c 
Diphasium issleri 3 r c 
Erysimum odoratum 3 r c 
Festuca tenuifolia 3 c 
Filipendula ulmana ssp. picbaueri 3 c 
Filipendula vidgaris 3 c 
Iris graminea 3 r c 
Iris variegata 3 c 
Lactuca quercina 3 c 
Laserpitiurn krapfii ssp.gaudinii 3 c 
Lathyrus laevigatus ssp. laevigatus 3 c 
Lilium bulbiferum 3 c 
Lycopus europaeus ssp.mollis 3 c 
Melampyrum en'statum 3 r c 
Nepcta pannonica 3 c 
Orchis pallens 3 r c 
Ornithogalum kochii (=gussonei) 3 c 
Peucedanum palustre 3 c 
Polygala major 3 c 
Prunus eminens 3 c 
Rosa gallica 3 c 
Scorzonera hispanica 3 c 
Scorzonera purpurea 3 c 
Scrophularia vernalis 3 c 
Veronica austriaca s.str. 3 r c 
Vicia cassubica 3 c 
Vicia pisiformis 3 r c 
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Die meisten A r t e n der G e f ä h r d u n g s k a t e g o r i e 4 (Tab. 8) s ind potentiell du rch 
Ve rn i ch tung ihrer wenigen V o r k o m m e n in Ö s t e r r e i c h g e f ä h r d e t . Das gilt 
f ü r die in geschlossenen W ä l d e r n v o r k o m m e n d e n A r t e n Saxifraga paradoxa 
( g e f ä h r d e t d u r c h Kahlschlag) , Stellaria nemorum ssp. glochidisperma u n d 
Asperula taurina ( g e f ä h r d e t du rch Bes tandesumwand lung mit Fichte), sowie 
Fraxinus angustifolia ( g e f ä h r d e t du rch U m w a n d l u n g in Pappelkul turen) u n d 
Monotropa hypophegca (vgl. Tab. 8). 

Tabelle 8: Potentiell g e f ä h r d e t e H ö h e r e Pf lanzen Ö s t e r r e i c h s (4), angeord
net nach den V o r k o m m e n s g r u p p e n (Gruppen a bis c) 

Art G e f ä h r d u n g reg. Grup 
Asperula taurina 4 a 
Fraxinus angustifolia 4 a 
Monotropa hypophegea 4 a 
Saxifraga paradoxa 4 a 
Stellaria nemorum 

ssp. glochidisperma 4 a 
Achillea stricta 4 b 
Aconitum anthora 4 b 
Campanula latifolia 4 b 
Epimedium alpinum 4 b 
Galium valdepilosum 4 b 
Leucanthemum margaritac 4 b 
Melampyrurn angustissimum 4 b 
Omphalodes venia 4 b 
Ononis rotundifolia 4 b 
Pinns rotundata 4 b 
Pulmonaria carnica 4 b 
Ranunculus serpens 4 b 
Sorbus danubialis 4 b 
Sorbus graeca 4 b 
Sorbus latifolia agg. 4 b 
Alyssum repens 

ssp. transsüvanicum 4 c 
Aquilegia alpina 4 c 
Aquilegia einseleana 4 r c 
Asplenium trichomanes 

ssp. pachyrhachis 4 c 
Avenochloa adsurgens 

ssp.adsurgens 4 c 
Biscutclla laevigata ssp. kernen 4 c 
Cardamine matthioli 4 c 
Cardamine udicola 4 c 
Carex halleriana 4 c 
Centaurea scabiosa ssp. badensis 4 c 
Delphinium elatum 

ssp. elatum var. etat. 4 c 
Festuca egglcn 4 c 
Hesperts Candida 4 c 
Lycopodium clavatum 

ssp. monostachi/um 4 c 
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Ornithogalum nutans 4 c 
Philadelphia coronarius 4 c 
Primula auricula ssp. balbisü 4 c 
Pulmonaria kernen 4 c 
Pulmonaria mollis ssp. alpigena 4 c 
Pulmonaria mollis ssp. mollis 4 c 
Thlaspi goesingense 4 c 
Thlaspi montamim 4 c 

Regionale Gefährdung von österreichweit ungefährdeten Arten ("-r") betrifft 
solche mit kleineren Exklaven außerhalb eines geschlossenen Areals. Diese 
isolierten Vorkommen sind aus genetischer Sicht natürlich äußerst interes
sant und helfen beim Verständnis des Gesamtarealverhaltens. Da die Exkla
ven nur aus kleinen Populationen bestehen oder stark zurückgegangen sind, 
ist die Ausweisung einer regionalen Gefährdung durchaus sinnvoll und 
findet ja in den Bundesländerlisten ihren Niederschlag. So sind die Vorkom
men von Linden, Feldahorn, Weiß- und Schwarzpappel sowie Pimpernuß 
in den westlichen Alpenteilen durch Bestandesumwandlungen bereits deut
lich zurückgegangen (vgl. Tab. 9). 

Tabelle 9: Regional gefährdete Höhere Pflanzen Österreichs (-r), angeord
net nach den Vorkommensgruppen (Gruppen a bis b). 

Art G e f ä h r d u n g reg Gruppe 
Anemone trifolia r a 
Acer campestre r a 
Allium ursinum r a 
Anemone ranunculoides r a 
Anthriscus nitida r a 
Aremonia agrimonioides r a 
Arum maculatum r a 
Carex pilosa r a 
Cephalanthera damasomum r a 
Dentaria pentaphyllos r a 
Gagea lutea r a 
Glechoma hirsuta r a 
Isopyrum thalictroides r a 
Lunaria redwiva r a 
Melica uniflora r a 
Polygonatum latifoliurn r a 
Scilla bifolia s.str. r a 
Scilla drunensis r a 
Staphylea pinnata r a 
Tilia cordata l a 
Tilia platyphyllos r a 
Veratrum nigrum r a 
Viola alba r a 
Viola mirabilis r a 
Alnus glutinosa r b 
Arabis turnt a r b 
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Asplenium viride - t b 
Buglossoides purpurocaendea - 1 b 
('.ephalanthera longifolia - r b 
Cephalanthera rubra - t b 
Crataegus laevigata s.str. - r b 
Daphne laurcola - r b 
Epipactis helleborine s.str. r b 
Eqiusetwn hyemale - r b 
Equisetum pratense - r b 
Euonymus verrucosa - t b 
Fraxinus ornus r b 
Gagen minima - t b 
Galanthus nivalis - t b 
Galium glaueum - r b 
Helleborus dumetorum - r b 
Helleborus niger - r b 
Huperzia selago r b 
Larnium owala - r b 
Latln/rus niger - r b 
Leucojum vemum - r b 
Lychnis viscana - r b 
Matteuccia struthiopteris - t b 
Mercurialis ovata - r b 
Odontites vermis - r b 
Populus alba - r b 
Populus nigra - 1 b 
Potentilla alba - r b 
Quercus pubescens s.str. - r b 
Saxifraga cuneifolia - r b 
Senedo nemorensis 

ssp.jacquinianus - r b 
Veronica sublobata - r b 

A u s der Ü b e r s i c h t der Rote Lis te-Arten u n d ihrer s o z i o l o g i s c h - ö k o l o 
gischen B i n d u n g an W a l d ö k o s y s t e m e ist leicht ersichtl ich, d a ß man du rch 
unterschiedliche wa ldbau l i che M a ß n a h m e n wesent l ich auf die Bestandes
situation g e f ä h r d e t e r Ar t en E i n f l u ß nehmen kann. Waldbau l i che M a ß n a h 
m e n werden i n den Operaten der Forstbetriebe oder auch i n forst l ichen 
S tandor t skar t i e rungen u n d -beschre ibungen festgeschrieben. Standorts-
kund l i che Bearbeitungen mi t e inem umfangre ichen Evalu ierungs te i l ü b e r 
Naturschutz- u n d l a n d s c h a f t s ö k o l o g i s c h e Aspek te s ind daher sehr gefragt. 
Eine s o r g f ä l t i g e s tandor tskundl iche Bearbeitung läß t durchaus die A b l e i 
tung von Bewer tungen der e inzelnen Standortseinheiten hins icht l ich ihres 
sogenannten Biotopwertes z u . A l s Beispiel d a f ü r dient die s tandortskundliche 
Bearbeitung des Reviers Sommerein i m Leithagebirge. ( K A R R E R & K I L I A N 1990) 

3. Evaluierung bzw. Bewertung von forstlichen Standortseinheiten 
an einem Beispiel: 

In den Bereich der E v a l u i e r u n g , d . h . der B e w e r t u n g fors t l icher 
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Standortseinheiten fallen die Merkmalskategorien waldbauliche Charakteri
stik und empfohlene Baumarten, sowie die Ergänzungen zu Landschafts
ökologie und Naturschutz.(vgl. KARRER & KILIAN 1990, KARRER 1994). Hierbei 
werden angewandte Aspekte behandelt, die oft eng miteinander verknüpf t 
sind. Die Wahl der Baumarten und die Betriebsart ist natürlich ein ganz 
entscheidender Faktor für die Na tu rnähe der Bestände allgemein und für 
ihre Diversität im besonderen. Z u einer umfassenden standortskundlichen 
Bearbeitung eines Gebietes gehören auf konkrete Einheiten bzw. Lokalitäten 
bezogene Behandlungsvorschläge. 

Für sämtliche Standortseinheiten des Beispielsreviers Sommerein wer
den in einer waldbaulichen Ergänzung Betriebsarten und Bestockungsziele 
vorgeschlagen, die eine pflegliche, naturnahe Bewirtschaftung einleiten sol
len (s. KRISSL & MÜLLER in KARRER & KILIAN 1990) . Die Betriebsarten in ihren 
jeweils den Standortseinheiten angepaßten Varianten sind detailliert beschrie
ben. Aufgrund der rhythmischen Pf legemaßnahmen läßt sich das Licht
regime und damit die Entwicklungsmöglichkeiten der Pflanzenarten eini
germaßen voraussagen und steuern. 

In traditionell bewirtschafteten Wäldern tiefer Lagen bzw. in Plenter
wäldern höherer Lagen ergeben sich kaum bedrohliche G e f ä h r d u n g s 
situationen für Höhere Pflanzen. Kritisch sind allerdings radikale Bestandes
umwandlungen einerseits und natürlich die Aufforstung von nicht mehr 
landwirtschaftlich genutzen Flächen andererseits zu beurteilen. Man m u ß 
bei den Gefährdungsursachen daher sehr wohl zwischen Erst- und Wieder
aufforstung unterscheiden. 

Welche Strategien eignen sich für die einzelnen Arten um deren Popu
lationen zu erhalten bzw. zumindest zu stabilisieren? 

Natürlich sind genaue Kenntnisse zur Biologie der betreffenden Arten 
notwendig. Dazu zählen auch ihr populationsbiologisches Verhalten, insbes. 
ihre Vermehrungs- und Ausbreitungsstrategie, das Wissen um die ökologi
sche Nische, die sie besetzen, bzw. ihre Bindung an bestimmte Kleinst
standorte, ihr lokales und regionales Areal und auch ihre taxonomische 
Wertigkeit. 

Über die Verteilung der Rote Liste-Arten im Revier Sommerein und 
ihre unterschiedliche Bindung an Waldökosysteme gibt Tab. 1 0 Auskunft. 
Im Untersuchungsgebiet kommen 142 Gefäßpflanzen der Roten Liste vor, 
was einem Anteil von 2 7 % (ges. ca. 5 0 0 Arten) entspricht. Nur wenige sind 
stärker gefährdet. 
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Tabelle 10: Ver te i lung der Rote-Lis te-Arten des Reviers Sommerein 
(Leithagebirge) mit unterschiedlich starker ökologischer Bindung 
an Wälder („Vorkommensgruppen" a bis e) in den einzelnen 
Gefährdungskategorien. 

G e f ä h r d u n g s  Anzahl Gruppe a Gruppe b Gruppe c Gruppe d Gruppe 

kategorie d. Arten 
0 1 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 

2 7 0 1 0 4 2 

3 50 2 5 11 17 15 

4 3 1 0 0 1 1 

-r 79 12 13 15 22 17 

Gesamt 142 15 2t) 26 44 35 

(2r) 0 0 0 0 0 0 

(3r) 7 0 0 2 2 3 

(4r) 1 0 0 0 1 0 

Tabel le l ! : Gefährdete Gefäßpflanzenarten im Revier Sommerein, angeord
net nach Gefährdungsgraden und ihrer Bindung an Waldstand
orte (Gruppen a bis e). 

Art G e f ä h r d u n g reg. Gruppe 
(Quercus dalechampii) (0) (b) 
Schoenoplectus triqueter 0 e 
Limodorum aborthnim 2 b 
Gnaphalium luteo-albutn 2 d 
Lathyrus hirsutus 2 d 
Ornitlwgalum pyrenaicum ssp. pyrenai. 2 d 
Sagina apctala agg. 2 d 
Inula germanica 2 e 
Vulpia myuros 2 e 
Corydalis in termedia 3 a 
Epipactis purpurata 3 a 
Corydalis pumila 3 b 
Malus sylvestris s.str. 3 b 
Piptatlwum virescens 3 b 
Ranunculus auricomus agg. 3 b 
Ranunculus ficana ssp. nudicaulis 3 b 
Adonis uernalis 3 c 
Campanula bononiensis 3 c 
Car ex tomentosa 3 c 
Dictamnus albus 3 c 
Erysimum odoratum 3 r c 
Filipendula vulgaris 3 c 
Iris variegata 3 c 
Lactuca quercina 3 c 
Ormtliogalum kochii (=gussonei) 3 c 
Vicia cassubica 3 c 
Vicia pisiformis 3 t c 
Chenopodhon clienopodioides 3 d 
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Cyperus fuscus 
Epilöbium tetragonum ssp. tetrago 
Festuca valesiaca 
Gagea pratensis s.str. 
Galium wirtgenii 
Inula brüanmca 
Inula salicina 
}u ncns con glom era I us 
Potentilla rupestris 
Potentilla supina 
Pseudolysimachion orchideum 
Pulsatilla grandis 
Ranunculus polyanthentos s.str. 
Ranunculus sceleratus 
Silaum silaus 
Veronica teucrium s.str. 
Boibosclioenus maritimus 
CeratophyUum submersum 
Inula oculusrchristi 
Lathyrus latifolius 
Lavatera thuringiaca 
Medicago minima 
Onöbrychis arenaria ssp. arenaria 
Phleum bertolonii 
Potamogeton natans 
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans 
Rhinanthus serotinus s.str. 
Sanguisorba minor ssp. polygama 
Saxifraga bulbifera 
Saxifraga tridaetylites 
Trifolium ochroleucon 
Fraxmus angustifolia 
Potentilla inclinata 
Cerastium pumilwn s.str. 
Acer campestre 
Cephalanthera damasonium 
Gagea lutea 
Glechoma lürsuta 
Isopyrum thalictroides 
Melka uniflora 
Polygonatum latifolium 
Staphylea pinnata 
Tilia cordata 
Tilw platyphyllos 
Veratrum nigrum 
Viola alba 
Viola nnrabüis 
Alnus glutmosa 
Arabis turrita 
Buglossoides purpurocaerulea 
Crataegus laevigata s.str. 
Epipactis hellebonne s.str. 
Euonymus verrucosa 
Gagea minima 
Galanthus nivalis 
Lathyrus mger 
Lychnis viscaria 
Populus alba 
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Quercus pubescens s.str. r b 
Senecio nemorensis ssp. jacquuuanus r b 
Arabis sagtttata r c 
Campanula glomerata r c 
Carex michelii r c 
Centaurea jacea ssp. angustifolia r c 
Chaerophyllum bulbosum r ( 
Chaerophyllum temulum r c 
Chatnaecytisus supinus r c 
Colchicum autumnale r c 
Dorycnium germanicum r c 
Galeopsis pubescens r c 
Melampyrum nemorosum s.str. r c 
Poa bulbosa s.str. r c 
Primula vens r c 
Rumex sanguineus r c 
Trifolium rubens r c 
Alopecurus aequalis r d 
Carduus nutans s.str. r d 
Dianthus armeria r d 
Echinops spliaerocephalus r d 
Euphorbia stricto r d 
Fragaria viridis r d 
Gentianella cüiata r d 
Glyceria declinata r d 
Glycena fluitans r d 
Gnaphalium uliginosutn r d 
Hicracium cyinosum r d 
Hypericum tetrapterum r d 
Juniperus communis ssp. communis r d 
Koekria macrantha r d 
Myosotis ramosissiina r d 
Polygala amarella r d 
Pseiulolysimacliion spicatum r d 
Salix aunta r d 
Salvia pratensis s.str. r d. 
Selmum carvifolium r d 
Serratula hnetona s.str. r d 
Trifolium montanum r d 
Bothriochloa ischaemum r e 
Cerastium glutinosum r 0 
Consolida regnlis r e 
Euphorbia virgata r e 
Füago arvcnsis r e 
Holosteum umbellatum r e 
Onopordum acanthium r e 
Phleum phleoides r e 
Pulicaria dysenterica r e 
Rosa pimpinellifolia r e 
Salvia nemorosa r e 
Scrophulana umbrosa r e 
Seseli annuum s.str. r e 
Seseli hippomarathrum r e 
Silene nocüflora r e 
Stachys annua r e 
Thesium linophyllon r e 
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4. Gefährdete Arten und M ö g l i c h k e i t e n ihres Schutzes am Beispiel 
Sommerein: 

In Tab. 11, wo sich die Gefährdungse ins tufung wiederum auf ganz 
Osterreich bezieht, sind sämtliche in irgendeiner Art und Weise gefährdete 
Arten des Reviers Sommerein angeführt . An einigen Beispielen aus dem 
Revier, soll im folgenden auf deren Gefährdungssi tuat ion eingegangen wer
den. Außerdem wird auf die Auswirkungen von forstlichen Eingriffen auf 
die jeweilige Bestandessituation Bezug genommen. 

Gefährdete Arten mit ausgesprochener Bindung an +/- geschlossene Wäl
der sind nur wenige vorhanden. 

Qucrcus dalcxhampii: 
Die Eichenart Qucrcus dalechampii wurde 1986 als verschollen einge

stuft. Es zeichnet sich allerdings eine Rücknahme der Gefährdungseinstufung 
bis zu ungefährdet ab, sofern die derzeit laufenden taxonomischen Untersu
chungen (EHRENDORFER, mdl.) den eigenständigen Status dieser Sippe bestä
tigen. Keine Art ist aktuell vom Aussterben bedroht. 

Lirnodorum abortivum: 
Unter den stark gefährdeten Arten ist die beinahe chlorophyllose 

Lirnodorum abortivum als seltenes Element der thermophilen Ausbildungen 
der Kalk-Eichen-Hainbuchenwälder zu nennen (im Primulo veris-Carpinetum 
brometosum benekenii, Var. von Dcntaria enncaphyllos). Die Vorkommen im 
Revier Sommerein sind auf eine einzige Standortseinheit auf sehr 
seichtgründigem Rendsma/Terra fusca-Mischboden beschränkt. Die Bestände 
sind etwa 35 bis 40 Jahre alt und dicht geschlossen. Die mehrköpfige Popu
lation des Dingels wird auf diesem Niederwald-Zwangsstandort Beibehal
tung der bisherigen Brennholznutzung sehr wahrscheinlich erhalten blei
ben. Die im Mittelmeerraum weit verbreitete Orchidee ist in Osterreich recht 
selten, besitzt einige stabile Populationen südlich von Wien am Alpenost
rand und wurde in den letzten Jahren an mehreren Stellen auch in der 
Steiermark, Kärnten und Nordtirol entdeckt. Dies bedeutet sicher nicht eine 
zunehmende Ausbreitung, sondern ist nur Ausdruck einer sehr intensiven 
geländeflonstischen Tätigkeit in den genannten Regionen. 

Gnaphalium lutco-album: 
Im östlichen Osterreich sind 2 bis 5-jährige Waldschläge auf zumin

dest oberflächlich kalkfreien Substraten (kann somit auch entkalkte, saure 
Terra fusca sein) typische Standorte dieses Ruhrkrauts. Beim Ubergang in 
Dauerwaldbestockungen ist auf solchen Standorten eine allmähliche Ver
besserung der Humusformen und eine Aufbasung der obersten Boden-
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schichten zu beobachten. Gleichzei t ig mit dem geringeren Lichtangebot w ü r d e 
dieses Ruhrkrau t w o h l weiteren Lebensraum e i n b ü ß e n , wenn nicht weiter
h in zumindes t k l e in f l äch ig Kahlschlagwir t schaf t betrieben werden w ü r d e . 
In den lichtreichen, ausgehagerten W ä l d e r n f r ü h e r e r Jahrhunderte war die
se A r t jedenfalls bei wei tem h ä u f i g e r . 

Lathyrus hirsutus: 
Die Rauhhaar-Platterbse war einst eine zerstreut auftretende Segetal-

u n d Rudera lp f lanze des pannonischen Raumes. Rezente M e l d u n g e n übe r 
V o r k o m m e n s ind ä u ß e r s t rar, und wenn , dann beziehen sie sich durchwegs 
auf W a l d s c h l ä g e und W a l d r ä n d e r . A u c h diese A r t ist auf die Eingr i f fe des 
Menschen ü b e r kleinere K a h l s c h l ä g e angewiesen. Ihre V o r k o m m e n liegen 
teilweise auf Niederwa ld -Zwangss tandor ten mit r e g e l m ä ß i g e r Freis tel lung 
des Bodens, s o d a ß sich die A r t wahrsche in l ich i m Diasporenvorra t des Bo
dens halten kann. 

Ornithogalum pyrenaicum ssp. pyrenaicum: 
Die h o c h w ü c h s i g e n Ornitltogalum-Arten waren ernst r e g e l m ä ß i g auf

tretende Segetalpflanzen. Heute s ind sie sehr selten an Grenzbereichen z w i 
schen W ä l d e r n u n d A c k e r n b z w . Wiesen u n d auf Brachen anzutreffen. A u c h 
i m Untersuchungsgebiet ist es e in W a l d m a n t e l u n d -saum an der Grenze z u 
e inem A c k e r und einer Brache, w o diese Mi lchs t e rn -Ar t vo rkommt . Derar t i 
ge jahrhundertealte Grenzs t ruk tu ren u n d damit auch die betreffende A r t 
s ind in ih rem Bestand auf absehbare Zei t w o h l k a u m g e f ä h r d e t . E i n z i g die 
geringe Individuendichte gibt z u denken. 

Durchwegs a u ß e r h a l b von W ä l d e r n treten ü b l i c h e r w e i s e die stark ge
f ä h r d e t e n Ar ten Inula germanica u n d Vulpia myuros auf. G e s t ö r t e Feucht
brachen einerseits u n d untersonnte, ausgehagerte W a l d - u n d W e g r ä n d e r 
s ind die Habitate i m Untersuchungsgebiet . Bei A n d a u e r der extensiven Nu t 
z u n g dieser Bereiche f ü r mi l i t ä r i s che Ü b u n g s z w e c k e ist der Bestand dieser 
A r t e n w o h l als ges icher t z u be t r ach t en . G e z i e l t e A u f f o r s t u n g u n d 
Dauerwaldbes tockung s ind f ü r diese F l ächen ohnedies nicht e in t r äg l i ch , z u 
m a l die trockenen Standorte mi t Vulpia extrem s e i c h t g r ü n d i g s ind , gle ich
zei t ig aber in den obersten Bodenhor izonten S t a u n ä s s e auftreten kann . Die 
W ü c h s i g k e i t der stellenweise vorhandenen J u n g w ä l d e r läß t sehr z u w ü n 
schen üb r ig ; eine andere N u t z u n g als die zeitweise Brennholzentnahme ist 
absolut unwir tschaf t l ich . 

D ie Feuchtbrachen s i n d jedoch g e f ä h r d e t durch deutl iche Sukzess ions
tendenzen. A u f ± dauernd nassen Standorten k o m m t mass iv das Schilf auf. 
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50 A r t e n des Untersuchungsgebietes s ind ö s t e r r e i c h w e i t als g e f ä h r d e t (3) 
eingestuft: 

Corydalis intermedia: 
A h n l i c h wie i m ö s t e r r e i c h i s c h e n Gesamtareal ist dieser Lerchensporn 

auch i m Untersuchungsgebiet sehr u n r e g e l m ä ß i g verbreitet; es gibt nur ei
nen g r ö ß e r e n Bestand w o Corydalis intermedia gemeinsam mi t C. cava u n d 
etwas Allium ursinum eine deutl iche F r ü h j a h r s - P h ä n o p h a s e bildet. D a v o n 
ausstreuend s ind einige kleinere Popula t ionen in der n ä h e r e n U m g e b u n g 
und weiter w e g noch einige recht i nd iv iduenschwache Popula t ionen anzu
treffen. Das eine M a s s e n v o r k o m m e n ist i n einer Standortseinheit gelegen, 
die a u f g r u n d des s e i c h t g r ü n d i g e n Bodens nicht hochwald taugl ich ist. Solan
ge die wa ldbau l i chen M a ß n a h m e n unseren V o r s c h l ä g e n ( n ä m l i c h Nieder 
w a l d mi t Ü b e r h ä l t e r n ) entsprechen, ist der Bestand dieser A r t gesichert. 

Epipactis purpurata: 
Diese Orchideenart kann beinahe als lokale Charakterart f ü r die f l ächen

m ä ß i g dominierende Gesel lschaft des C a r i c i p i losae-Carp ine tum betrachtet 
werden. N ic h t w e i l sie h ä u f i g ist, sondern w e i l sie recht konstant aber i m 
mer i n d i v i d u e n a r m auf Standorten dieser Assoz ia t ion auftritt, u . z. vor a l 
l e m i n der t yp i s chen V a r i a n t e der Subass . t y p i c u m . D i e m o m e n t a n e 
Bestandesform „ h o c h w a l d a r t i g e r N i e d e r w a l d " scheint ihr besonders z u be
k o m m e n . Das Innenkl ima dieser hochwald taug l ichen B e s t ä n d e ist recht aus
geglichen. Dor t bietet s ich eventuel l eine schonende e inzels tammweise N u t 
z u n g mi t F ö r d e r u n g der reichl ich vorhandenen N a t u r v e r j ü n g u n g an, u m 
die A r t nicht z u g e f ä h r d e n . 

Corydalis pumila: 
Dies ist eine weitere der 4 Corydalis-Arien des Leithagebirges. Sie er

reicht in N i e d e r ö s t e r r e i c h die Westgrenze ihres geschlossenen Areals u n d 
besitzt neben den Hainburger Bergen gerade i m Untersuchungsgebiet das 
zweite H ä u f i g k e i t s z e n t r u m in Ö s t e r r e i c h . G e s a m t ö s t e r r e i c h i s c h ist der Z ie r 
liche Lerchensporn z w a r selten, i m Untersuchungsgebiet droht i h m aber 
keine Gefahr , z u m a l er eine breite ö k o l o g i s c h e A m p l i t u d e aufweis t von 
geschlossenen F l a u m e i c h e n w ä l d e r n ü b e r die K a l k - E i c h e n - H a m b u c h e n w ä l d e r 
auf s e i c h t g r ü n d i g e r Rendsina, W i m p e r s e g g e n - E i c h e n - H a i n b u c h e n w ä l d e r auf 
t i e f g r ü n d i g e n Tschernosemen u n d Parabraunerden, bis h i n z u Trocken
g e b ü s c h e n u n d - s ä u m e n sowie s e k u n d ä r e n Trockenrasen. 

Der Fruchtansatz ist durchwegs reichlich. Die Popula t ionen s ind sehr 
ind iv iduenre ich mit unterschiedlichsten Al tersklassen. E i n g r ö ß e r e r Samen
vorrat i m Boden w i r d al lerdings nicht aufgebaut; die K e i m u n g erfolgt z u 
a n n ä h e r n d 100 % nach einer l angen K e i m r u h e i m ze i t igen F r ü h j a h r . 
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Con/dalis pumila b e n ö t i g t eine g ü n s t i g e H u m u s f o r m (Mul l ) . Sie k o m m t da
her in der direkten U m g e b u n g des Dorfes Sommere in nicht vor, w e i l dort 
der E m f l u ß jahrhundertelangen Streurechens z u einer merkl ichen Oberboden-
und Humusdeg rada t i on g e f ü h r t hat. 

Malus sylvestris: 
W i l d ä p f e l k o m m e n sehr zerstreut i m gesamten Untersuchungsgebiet 

vor, a m ehesten al lerdings i m F laumeichenwa ld u n d i n den bodentrockenen 
K a l k - E i c h e n - H a i n b u c h e n w ä l d e r n . A u f g r u n d der geringeren W u c h s h ö h e und 
der L i c h t b e d ü r f t i g k e i t ist sein V o r k o m m e n w o h l nur i m instabilen W a l d 
grenzbereich gesichert. Im Hochwald -Dauerwa ldbe t r i eb w ä r e n seine Tage 
w o h l sicher gezäh l t . Die ind iv iduenre ichs ten V o r k o m m e n Ö s t e r r e i c h s gibt 
bzw. gab es ü b r i g e n s in A u w ä l d e r n (der Donau) . 

Piptatherum vircscens (= Oryzopsis vircsecns): 
Die Grannenhirse hat so w i e der Zier l iche Lerchensporn das Z e n t r u m 

ihres ö s t e r r e i c h i s c h e n Teilareals in den Hainburger Bergen u n d i m n o r d ö s t 
lichen Leithagebirge. A n d e r s w o ist sie ausgesprochen selten. Ihre V o r k o m 
men s ind auf Standortseinhei ten mit s e i c h t g r ü n d i g e n B ö d e n b e s c h r ä n k t 
( F l a u m e i c h e n w ä l d e r , K a l k - E i c h e n - H a m b u c h e n w ä l d e r auf Terra fusca , t lw. 
auch in reinen B u c h e n w ä l d e r n auf Rendsina). A u f einer g r ö ß e r e n Kahlschlag
f l äche der entsprechenden Standortseinheit gibt es sogar r icht ig v e r d ä m 
mende R e i n b e s t ä n d e . A l s h o r s t w ü c h s i g e Grasart ist sie eher auf r e g e l m ä ß i 
ge Samenprodukt ion angewiesen u n d ve rmag in stark beschatteten Bes tän
den nicht l ä n g e r e Ze i t z u ü b e r d a u e r n . Ihre Popula t ionss t ruktur ist p y r a m i 
dal , mit reichlich j ungpf l anzen u n d mi t d e m z u n e h m e n d e m Al ter abneh
mender Ind iv iduenanzahl . Inwiewei t ein Diasporenvorra t i m Boden ange
legt w i r d , m u ß erst untersucht werden . 

Ranunculus auricomus agg.: 
In diesem Aggrega t s ind zahlreiche Kleinar ten z u s a m m e n g e f a ß t , de

ren systematische Ste l lung f ü r den Os ta lpenraum ü b e r h a u p t noch nicht u n 
tersucht wurde . Insbesondere die auf Feuchtwiesen spezialisierten K l e i n 
arten s ind aktuel l stark g e f ä h r d e t u n d b e d ü r f e n d r ingend einer systemati
schen Revis ion. D a m a n d a z u aber unbedingt lebendes Mate r i a l b e n ö t i g t , 
sollten m ö g l i c h s t viele Popula t ionen erhalten bleiben. Es gibt auch in W ä l 
dern einige seltenere S ippen , weshalb ihr Schutz durchaus geboten ist. Tra 
dit ionelle Bewir tschaf tung d ü r f t e diesen H a h n e n f u ß - A r t e n k a u m schaden. 
A l s u n g ü n s t i g kann sich aber die E inb r ingung v o n N a d e l h ö l z e r n oder R o b i 
n ien erweisen; letztere vor a l l em wegen der starken L ich tkonkur r enz du rch 
die g e f ö r d e r t e n , h o c h w ü c h s i g e n Stauden. 
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Adonis vernalis: 
Es handelt sich u m eine typische P le iokormstaude mit m ä c h t i g e n , un

terirdischen, speichernden Sprossen. Diese Eigenschaft e r m ö g l i c h t es ihr, 
viele Jahre im Schatten v o n lockeren E i c h e n w ä l d e r n z u ü b e r d a u e r n , bis 
wieder eine Durchfor s tung oder S c h l ä g e r u n g erfolgt. In den thermophi len 
E i c h e n w ä l d e r n des pannonischen Raumes treibt Adonis vernalis i m Eichen
w a l d meist nu r reich beb l ä t t e r t e vegetative Triebe. Bei g e n ü g e n d e m Lichtan
gebot kann die A r t wieder mehrere Jahre b l ü h e n und fruchten. Kr i t i sch ist 
ledigl ich das Juveni ls tadium. M a n f indet ä u ß e r s t selten Ke iml inge oder Jung
pf lanzen. Die Standorte m ü s s e n so trocken u n d n ä h r s t o f f a r m sein, d a ß w ä h 
rend des mehrere Jahre dauernden Ers ta rkungswachs tums g e n ü g e n d Licht 
zur V e r f ü g u n g steht. Jene Standortseinheiten, in denen Adonis vernalis auf
tritt, s ind absolute Niederwald-Zwangss tandor te , auf denen n u r durch die 
A n p f l a n z u n g von S c h w a r z f ö h r e n Gefah r droht. 

Dictamnus albus: 
Eine Pleiokorm-Staude mit ä h n l i c h e m Verhal ten ist der D i p t a m . Im 

Unterschied z u Adonis vernalis b l ü h t der D i p t a m aber r e g e l m ä ß i g nicht nu r 
an S ä u m e n , sondern auch i m dichten F laumeichenwald . W e n n die bisher 
üb l i che N u t z u n g auf seinen Niederwald-Zwangss tandor ten w e i t e r g e f ü h r t , 
so besteht auch f ü r den D i p t a m i m Revier keine Gefahr des E r lö schens . 

Iris variegata: 
F ü r diese A r t gilt i m P r i n z i p das Gle iche wie f ü r die vorher genannten 

2 Saumpf lanzen . Die Popula t ionen s ind a l lerdings etwas kleiner u n d g lück 
licherweise auf sehr u n z u g ä n g l i c h e , felsige Revierteile b e s c h r ä n k t . D ie G e 
fahr des Ausgrabens durch H o b b y g ä r t n e r ist dadurch etwas gemildert . 

Chcnopodium chenopodioides (= C. botn/odes): 
Diese G ä n s e f u ß a r t steht stellvertretend f ü r thermophile Segetalpflanzen, 

die i m pannonischen R a u m auf W a l d s c h l ä g e n immer wieder auftreten. Die 
v o r h e r e r w ä h n t e Lathyrus hirsutus g e h ö r t ebenfa l l s d a z u , w i e a u c h 
Heliotropium europaeum. A l l diese seltenen u n d g e f ä h r d e t e n A r t e n besitzen 
D i a s p o r e n v o r r ä t e i m Boden, die i m 20- bis 30- j äh r igen Rhy thmus be im auf-
den-Stocksetzen der B e s t ä n d e aktiviert werden . 

Juncus conglomerate: 
Er steht f ü r eine G r u p p e v o n A r t e n der Feuchtwiesen, Feuchtbrachen 

u n d N a ß g a l l e n , die i m o s t ö s t e r r e i c h i s c h e n Laubwaldgebie t auf v e r n ä ß t e n 
W a l d w e g e n u n d W a l d s c h l ä g e n gar nicht so selten auftreten. D a z u z ä h l e n 
i m Untersuchungsgebiet auch Inula germanica (Gef. 2) u n d I. britannica, Peplis 
portula, Epilobium tetragonum u n d Cyperus fuscus. Solange die W a l d w e g e 
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nich t befest igt w e r d e n u n d d ie Feuch tb rachen i m s ü d l i c h e n T e i l des 
Untersuchungsgebiet erhalten bleiben, ist das Ü b e r l e b e n dieser Ar ten i m 
Revier gesichert. 

Pulsatilla grandis: 
Die g r o ß e K ü c h e n s c h e l l e gedeiht a m Alpenos t rand auch in Schwarz

f ö h r e n w ä l d e r n ; i m Laubwaldgebie t des pannonischen Raumes w i r d es f ü r 
die l i c h t b e d ü r f t i g e A r t a l lerdings eng. Im al lgemeinen wie auch i m Revier 
s ind es die s e i t g r ü n d i g e n Partien in s e k u n d ä r e n Trockenrasen, die unsere 
A r t besiedelt. In Dauerwald-Bet r iebsformen, seien es auch nur Aussch lag -
N i e d e r w ä l d e r kann die A r t mi t te l f r i s t ig nicht ü b e r l e b e n . Es handelt sich bei 
ihr u m eine langlebige P le iokormstaude mit hohem Fruchtansatz. D ie P o p u 
lationen bestehen ü b l i c h e r w e i s e aus e inem nicht unerheblichen A n t e i l von 
Jungpf lanzen mit sehr l angsamem Ers ta rkungswachs tum. Eine s t ä r k e r e Be
schattung auch nur du rch Flaumeiche w ü r d e die A r t im kurzer Zei t aus
hungern . 

Pulsatilla pratensis ssp.nigricans: 
Die S c h w ä r z l i c h e K ü c h e n s c h e l l e besiedelt eher die t i e f g r ü n d i g e n Parti

en s e k u n d ä r e r Trockenrasen, also anthropogene Ersatzstandorte, die nur 
am n ö r d l i c h e n Rand des Untersuchungsgebietes v o r k o m m e n . Im Gegensatz 
z u Pulsatilla grandis v e rmag sich Pulsatilla pratensis mittels Wurze l sp rossen 
auch vegetativ z u vermehren. Das Potential z u m Uberdauern ist also g r ö ß e r 
als bei der anderen Ar t . O h n e r e g e l m ä ß i g e M a h d der betroffenen F l ächen 
w ä r e diese K ü c h e n s c h e l l e n - A r t d u r c h die W i e d e r b e w a l d u n g z u m Ausster 
ben verurteilt . 

Bolboschocnus maritimus: 
Er steht als Beispiel f ü r die leicht halophilen Pf lanzen der ruderalisierten 

Feuchtbrachen des Pannonischen Tief landes. Im Untersuchungsgebiet ex i 
stiert eine kleine Popula t ion in wechselnassen Fahrspuren i m Bereich einer 
g r ö ß e r e n Feuchtbrache. Die Knol lenbinse trat f r ü h e r relativ h ä u f i g auch auf 
nassen A c k e r n auf. 

A n derselben Stelle k o m m t auch eine kleine Popula t ion der bereits als 
ve r scho l l en g e f ü h r t e n Kan ten -Te ichb inse (Schoenoplectus triqueter) vor , 
Die weitere Befahrung dieser Feuchtstelle ist momentan die e inzige M ö g 
lichkeit , die Popula t ionen der beiden A r t e n z u erhalten. Zei tweiser Schnitt 
in der U m g e b u n g w ü r d e das E ind r ingen von Schilf, die V e r b u s c h u n g mi t 
A s c h w e i d e sowie B e w a l d u n g verhindern . 

Fraxinus angustifolia ssp.pannonica: 
Die Pannonische Esche gil t als potentiel l g e f ä h r d e t (4). Im N E - T e i l des 
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Untersuchungsgebietes gibt es ent lang eines kleinen Baches V o r k o m m e n 
dieser sel tenen B a u m a r t der M a r c h - u n d D o n a u a u e n . B e s t a n d e s u m 
w a n d l u n g e n in Pappelforste w ü r d e n z u m lokalen Aussterben dieser A r t 
f ü h r e n . Die Eschen s ind derart g u t w ü c h s i g , d a ß sie durchaus als Wer tho l z 
z u verkaufen w ä r e n . Eine B e s t ü c k u n g mi t Pappeln ist also auch nicht wi r t 
schaftl ich. 

Staphylca pinnata , Glcchoma hirsuta und Gagca minima: 
Diese drei Ar ten stehen als Beispiele f ü r die 16 W a l d p f l a n z e n des 

Untersuchungsgebietes, die in Osterreich insgesamt nicht, regional aber sehr 
w o h l g e f ä h r d e t s ind . Da es sich zumeis t u m A r t e n der ös t l i chen Laub
m i s c h w ä l d e r handelt, droht ihnen i m Leithagebirge durchwegs keine G e 
fahr. 

5. Resümee: 
Die traditionellen ä l t e ren Betriebsarten u n d N u t z u n g s f o r m e n i m ost

ö s t e r r e i c h i s c h e n T ie f land bergen i m a l lgemeinen keine Gefahren f ü r das 
Ü b e r l e b e n v o n Rote Lis te-Arten der W ä l d e r . 

Nichtsdestoweniger werden i m Rahmen der s tandor tskundl ichen Be
wer tung B e w i r t s c h a f t u n g s v o r s c h l ä g e gemacht, die sich auf die Standorts
einheiten u n d nicht auf die starren Abte i lungsgrenzen beziehen. 

Stellenweise - z. B. auf sehr w ü c h s i g e n Standorten - s ind O p t i m i e r u n 
gen wie hochwaldar t ige Dauerwald-Bet r iebsformen z u l ä s s i g u n d s innvo l l . 

U m w a n d l u n g e n mit N a d e l h ö l z e r n oder Robinien u n d Pappe ln s ind 
ö k o l o g i s c h nicht ve r t r äg l i ch , we i l dadurch viele an u n d f ü r s ich doch etwas 
l i c h t b e d ü r f i g e A r t e n der wa rmen Laubmischwa lds tu fe in ih rem Bestand be
droht w ü r d e n . 

Die U m s e t z u n g der B e w i r t s c h a f t u n g s v o r s c h l ä g e erfordert al lerdings 
auch die Zusammenarbe i t mit den F ö r s t e r n , denen man das Erkennen der 
kartierten Einheiten i m G e l ä n d e durch Schulungen erleichtern m u ß . D a z u 
dient u. a. auch die V e r w e n d u n g diagnostischer B e s t i m m u n g s s c h l ü s s e l f ü r 
die Standortseinheiten, w ie sie derzeit i m Erprobungss tad ium s ind . 

Einzelne edaphisch-geomorphologisch extreme Standortseinheiten s ind 
g r u n d s ä t z l i c h a u ß e r N u t z u n g z u stellen u n d nu r mehr nach Kri ter ien des 
Artenschutzes z u behandeln. 

Im konkreten Fa l l m u ß auch noch die A r t u n d Weise der m i l i t ä r i s c h e n 
N u t z u n g mi t den Betroffenen anhand der Standortseinheitenkarte festgelegt 
werden . F ü r einzelne A r t e n ist diese extensive N u t z u n g sogar w i c h t i g f ü r s 
Ü b e r l e b e n . 

Übe r eine f inanzie l le A b g e l t u n g dieses ö k o l o g i s c h e n Wohlverha l tens 
der Waldbesi tzer du rch staatliche Z u s c h ü s s e w i r d noch z u verhandeln sein. 
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Im konkreten Fall unseres Untersuchungsgebietes gehört der Wald 
zwar dem Staat; die Durchsetzung der waldbaulichen Behand lungs vorschlage 
ist allerdings nicht so einfach, weil beispielsweise jagdliche Interessen höhe
re Priorität genießen als ökologisch orientierter Waldbau. 

Forstliche Standortskartierungen sind flächendeckend und können bei 
Beachtung biologisch-ökologischer Aspekte (Spezialbiotope im Verbund mit 
Wäldern) durchaus zu einer f lächendeckenden Waldbiotopkartierung und -
bewertung führen. Eine selektive reine Waldbiotopkartierung, die nur auf 
Seltenheit und Gefährdung der Arten und Biozönosen ausgerichtet ist, do
kumentiert zwar den Istzustand ausgewählter Flächen gut, die Entwicklungs
möglichkeiten der größeren umgebenden Flächen des ökologisch mittleren 
Bereiches hin zu einem höheren Biotopwert bleiben dabei aber unberück
sichtigt. Die selektive Biotopkartierung und -bewertung bringt zwar rascher 
Ergebnisse, sollte aber durch die Erhebung der Flächen mit mäßiger Natur
nähe und Einschätzung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ergänzt werden. 

Für einen effektiven Arten- und Biotopschutz sowie eine ökologisch 
sinnvolle Resourcennutzung und -entwicklung sind gerade auch in Wald
ökosys temen Erhebungen über die Biotopwerte wie auch detaillierte 
standortskundliche Bearbeitungen mit entsprechenden waldbaulichen 
Maßnahmenkatalogen erforderlich. Auch die Waldbesitzer werden dankbar 
sein für entsprechende Unterlagen als Basis ihrer waldbaulichen und sonsti
gen Planungen, weil sich Österreich ja durch die Unterzeichnung internatio
naler Verträge zur ökologischen Nachhaltigkeit bei der Nutzung der natürli
chen Resourcen verpflichtet hat. Das wird sich wohl auch in einer entspre
chenden Novellierung des Forstgesetzes niederschlagen. 
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