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Die Eschen-Ahornwälder des Süderberglandes^

— A n d reas N e itz k e  —

Zusammenfassung
Die Eschen-Ahornwälder des Süderberglandes werden anhand einer pflanzensoziologischen Tabelle 

beschrieben, wobei die syntaxonomische Zuordnung in Anlehnung an M Ü LLER (1966) erfolgt. Das 
F ra x in o -A ce re tu m  (Koch 1926) em. Müller 1966 besiedelt nördlich exponierte Blockhänge und felsige 
Talschluchten mit kühlem, humidem Standortklima. An diesen extremen Standorten bauen A c e r  p s e u d o p la -  

ta n u s , F raxin us ex ce ls io r  und U lm u s  g la b r a  die Bestände auf, ohne die Buche vollständig ausschließen zu 
können. Unterschiedliches geologisches Substrat und die Bodenbeschaffenheit führen zur Ausbildung 
verschiedener Subassoziationen, Varianten und Ausbildungsformen. Auf grobblockigen, feinerdearmen, 
mäßig bis stark geneigten Blockhalden aus Kalkgestein stockt das F ra x in o -A ce re tu m  p b y l l i t id e to s u m .  Für 
das F ra x in o -A ce re tu m  lu n a r ie to s u m  können zwei Varianten unterschieden werden. Die Typische Variante 
wächst auf überwiegend grobschotterigen Braunerden aus devonischen Schiefern und Diabasen in schwach 
bis stark geneigten Lagen. Fein- bis mittelskeletthaltige, von Grus überrieselte, locker gelagerte Braunerden 
aus Schiefer und Kalkgestein in ebenfalls schwach bis stark geneigten Lagen sind für die C o r y d a lis  c a v a -  
Variante bezeichnend. Ähnliche Standorte besiedelt auch die C o ry d a lis -V ariante des F ra x in o -A ce re tu m  
ty p ic u m . Es sind feinerdereiche Basaltblockhalden und fein- bis mittelskeletthaltige Braunerden, jedoch 
mit geringerer Hangneigung. Die Typische Variante des F ra x in o -A ce re tu m  ty p ic u m  findet sich auf flach- bis 
mittelgründigen Braunerden und Rankern über Schiefern oder Diabasen in mäßig bis stark geneigten 
Hanglagen. Für das F ra x in o -A ce re tu m  lu n a r ie to s u m  und ty p ic u m  lassen sich nach den Feuchteverhältnissen 
und der Humusform eine S te lla r ia  n e m o r u m  —, eine M ercu ria lis  p e re n n is  — und eine Typische Ausbil
dungsform unterscheiden.
In den Wäldern bilden sich mit Ausnahme der Typischen Variante des F ra x in o -A c e re tu m  ty p ic u m  und des 
F ra x in o -A ce re tu m  p b y l l i t id e to s u m  ausgeprägte, farbenfrohe, jahreszeitliche Aspekte aus.

Abstract
The ash-maple forest of the Süderbergland, a part of the Rheinisches Schiefergebirge, are discribed by 

means of a phytosociological tabel. The syntaxonomical treatment follows M Ü LLER (1966). The F rax in o -  
A c e r e tu m  (Koch 1926) em. Müller 1966 grows on north-facing screes and in rocky gorges with a cool, 
humid climate. A ce r  p s e u d o p la ta n u s  and F raxin u s e x ce ls io r  are the main tree species accompanied by U lm u s  

g la b ra . In spite of the extreme site Fagus s y lv a t ic a  can be found in these forests very often. Because of diffe
rent geological substrata and soil conditions various subassoziations, variants and forms can be distin
guished. The F ra x in o -A ce re tu m  p b y l l i t id e to s u m  grows on moderately to considerably inclined screes 
formed by coarse rock limestone debris with very little fine earth. For the F ra x in o -A ce re tu m  lu n a r ie to s u m  
two variants can be distinguished. The typical variant grows mainly on coarse brown soils developed from 
Devonian shales and diabases rocks, on gentle to steep slopes. Typical for the C o r y d a lis  variant are well 
aerated brown soils, rich in fine- and middle-sized particles covered with little pieces of shale. The gradient 
is in accordance with that of the typical variant. Similar sites have also been colonized by the C o r y d a lis  
variant of the F ra x in o -A ce re tu m  ty p ic u m . These are basaltic scree soils, rich in fine earth and brown soils 
from limestone with fine- and middle-sized particles; on slopes with low to moderate inclination. The 
typical variant of the F ra x in o -A ce re tu m  ty p ic u m  grows in protosoils and shallow shaley brown soils. Some
times diabasic rocks are the geological substratum. The slopes are moderate up to extreme. Based on diffe
rent moisture conditions and organic matter, the following variants of the F ra x in o -A ce re tu m  lu n a r ie to s u m  
and ty p ic u m  are distinguished: a S te lla r ia  n e m o r u m , a M ercu ria lis  p e re n n is  and a typical form. Excepting 
the typical variant of the F ra x in o -A ce re tu m  ty p ic u m  and the F ra x in o -A ce re tu m  p b y l l i t id e to s u m  these forests 
show distinct variations in seasonal colour.

Diese Arbeit ist Teil einer Diplomarbeit, die am Lehrstuhl für Landschaftsökologie der Universität Mün
ster angefertigt wurde. Mein Dank gilt Herrn Prof. Dr. K .-F. SCHREIBER und Dr. A. VO GEL für die 
Betreuung der Arbeit. Die Bestimmung der meisten Moose wurde freundlicherweise von Herrn K.-G. 
BERN HARD , Universität Osnabrück, übernommen.
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Einleitung
E sc h e n -A h o r n -S c h lu c h t-  und S ch atth an gw äld er  g eh ören  zu  den  u rtü m lich sten  u nd  e in 

d ru ck sv o lls ten  W ald gese llsch aften  des S ü d erb erg lan d es. Für W estfalen  b e leg t B Ü K E R  (1942) 
d iese  W ald gese llsch aften  zu m  ersten  M al im  R ah m en  ein er u m fan greich en  G e b ie tsm o n o g r a 
p h ie. W eitere V eröffen tlich u n g en  fo lg ten  (u.a. B U D D E  1952, B U D D E  & B R O C K H A U S  
1954, B R O C K H A U S  1952, R Ü H L  1954b, 1960, R U N G E  1978, 1983), d o ch  eine u m fassen d e, 
d eta illierte  p fla n z e n so z io lo g isc h e  B earb eitu n g  d ieser W älder lieg t für das S ü derbergland  n o ch  
n ich t vor. D ie  fo lg e n d e  A rb eit so ll e in en  B eitrag zu r v o lls tä n d ig en  E rfassu n g  d ieser W ald gese ll
schaften  le isten . A u ß erd em  b efin d en  sich  d iese  W ald gese llsch aften  im  S ü derbergland  am R ande  
ihrer V erb re itu n gsgrenze (J. &  M . B A R T S C H  1952) u nd  ste llen  so  auch im  V ergleich  zu  den  
W äldern  anderer G eb irge  ein  in teressan tes U n tersu ch u n g so b jek t dar.

Die naturräumliche Ausstattung des Untersuchungsgebietes
D a s Süderbergland  ist der am w e itesten  nach  N o r d e n  v o rsp r in g en d e  Teil des rech tsrh e in i

schen  S ch iefergeb irges. In sich  ist d ieses M itte lg eb irg e  in m eh rere e igen stä n d ig e  natu rräum li
che H a u p te in h e iten  geg lied ert, d ie  den  W echsel v o n  f la ch w ellig en  u nd  stark g eb ö sc h ten  R äu 
m en  w id ersp ie g e ln . D ie  A b g ren zu n g  der E in h eiten  fo lg t  d em  H a n d b u ch  der natu rräum lich en  
G lied eru n g  (M E Y N E N  &  S C H M I T H Ü S E N  1957). D a s K lim a des U n tersu ch u n g sg e b ie te s  
w ird  im  w esen tlich en  v o n  m aritim en  L u ftm assen  aus sü d w estlich en  bis n o rd w estlich en  R ich 
tu n gen  b estim m t. H ö h e n la g e  und z u n eh m e n d e  K on tin en ta litä t füh ren  aber zu  einer d eu tlich en  
D iffer en z ieru n g  in d iesem  R aum  (H A R T N A C K  1957) (s. Tab. 1).

Tab. 1: Klimaparameter für die colline (100—200 m ü.NN) und die montane (500—800 m ü.NN) Höhen
stufe des Süderberglandes

Lufttemperatur in °C Dauer der Veg.-periode Niederschläge
Mittelwerte Zahl d. Tage m. Jahressumme

Jahr Jan. July Temp. >  5 °C (in mm)

collin 9,0 1,0 17,0 240 800
montan 5,0 - 2 ,5 13,0 175 1200

Quelle: M EYN EN  & SCHM ITHÜSEN (1957)

A u fg eb a u t w ird  d ieses M itte lg eb irg e  aus p a lä o zo isch en  S ed im en ten , bei d en en  es sich  ü b erw ie 
gend  um  Sch iefer u n tersch ied lich er  A u sp rägu n g  h an d elt. So f in d en  sich  n eb en  T on - und  Sand
sch iefern  auch G ra u w ack en - und kalk ige Schiefer, te ilw eise  im  W echsel m it S an d stein en . Für 
die A u sb ild u n g en  der S ch lu ch tw äld er  b ed eu tsam  sin d  außerdem  d ie V o rk om m en  v o n  M a ssen 
kalken  u nd  D iab a sen . K a lk geste in e  w erd en  n eb en  k le in eren  V ork om m en  bei M arsberg, B r ilon  
und W arstein groß flä ch ig  in der A tten d o rn er-E lp er  D o p p e lm u ld e  so w ie  im  H ö n n e -  und L en 
netal a n gesch n itten . D ia b a se  (z .B . am H o h e n  Stein  bei S iegen) b elegen  zu sa m m en  m it K erato- 
p h yren  unter anderem  im  E b b egeb irge  vu lk a n isch e  T ätigk eit für d iesen  R aum .

A us d iesen  ü b erw ieg en d  zu  sc h lu ffig em  L ehm  verw ittern d en  p a lä o zo isch en  G este in en  en t
w ick e ln  sich  u nter den  h errsch en d en  K lim a b ed in g u n g en  flach - b is t ie fgrü n d ige  B raunerden, 
deren  T roph iegrad  vo n  o lig o tr o p h  bis eu trop h  reich t. V on f läch en m äß ig  geringer B e d eu tu n g  
sind  reine R anker u n d  R en d z in en  so w ie  v o n  G ru n d - u nd  Stauw asser b ee in flu ß te  B ö d en  
(M A A S  & M Ü C K E N H A U S E N  1971, A K A D E M IE  f. R A U M P L A N U N G  U. L A N D E S 
P L A N U N G  1976).

D ie  w eite  V erbreitung der B raunerden  sp ieg e lt sich  auch in der p o te n tie lle n  n atürlichen  
V egetation  w ider. V ersch ied en e B u ch en w a ld g ese llsch a fte n  w ären  b estim m en d . A rten arm e bis 
artenreiche H a in sim sen -B u ch en w ä ld er  sin d  für d ie o lig o tr o p h e n  bis eu tro p h en  B raunerden  
charakteristisch . In den  M assen k a lk g eb ie ten  fin d en  sich  k le in flä ch ig  P erlgras-B u ch en w äld er. 
D e r  Z w ie b e lz a h n w u r z -B u c h e n w a ld  ist an n ä h rsto ffre ich e B ö d en  in m on ta n er  L age g eb u n d en  
( T R A U T M A N N  1972). E in en  G ro ß te il der S tandorte d ieser  B u ch en w ä ld er  n eh m en  h eu te
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jed och  N a d e lfo r ste  ein . A n d ere  W ald gesellsch aften  sind  an S o n d erstan d orten  in den  B u ch en 
w äld ern  bzw . F ic h ten fo rsten  zu  fin d en . E r len - u nd  E ich en -H a in b u ch en w ä ld er  b esied e ln  die  
vo n  G ru n d - bzw . S tauw asser b ee in flu ß ten  B ö d en  ( T R A U T M A N N  1972), w äh ren d  extrem e  
B lock h a ld en  und  S ch lu ch ten  v o n  den  S p ezia listen  des T ilio -A cerio n  e in g en o m m en  w erden  
( H A R T M A N N  &  J A H N  1967). A h o rn -L in d en w ä ld e r  (A cer i-T ilie tu m ) , d ie auf sü d lich  e x p o 
n ierten  S ch u tth a ld en  w ach sen , sind  eine R arität und  fin d en  sich  nur k le in flä ch ig  (z .B . bei S ie
gen am H o h e n  Ste in). D ie  E sch en -A h o r n w ä ld er  b ev o rzu g en  ein  k ü h les u n d  h u m id es S tan d ort
k lim a, w ie  es tie fe , fe lsige  T alsch lu ch ten  u nd  n örd lich  ex p o n ierte  B lo ck h ä n g e  au fw eisen .

Untersuchungs- und Auswertungsmethoden
D ie  G elän d earb eit, d ie  E rste llu n g  der Tabelle u nd  d ie sy stem a tisch e  E in o rd n u n g  rich tet sich  

nach den  v o n  B R A U N -B L A N Q U E T  (1964) u nd  E L L E N B E R G  (1956) b esch r ieb en en  
A rb e itsm eth o d en . D ie  n atü rlich en  G eg eb en h eiten  gesta tte ten  fo lg e n d e  G rö ß en  der P ro b e
flächen:

B au m sch ich t 200 —400 qm
K rau tsch ich t (5 0 )—400 qm

D ie  B e stim m u n g  der B a u m h ö h en  und  der H a n g n e ig u n g  erfo lg te  m it d em  B a u m h ö h en m esser  
nach B L U M E -L E IS S , der m it e in em  N e ig u n g sm e sse r  au sgestattet ist. A b g r e n z u n g  und C h a 
rakterisierung der ö k o lo g isc h e n  G ru p p en , so w ie  der B erech n u n g  der m ittleren  Z eigerw erte, 
liegen  die A rb eiten  vo n  E L L E N B E R G  (1978) u nd  H O F M E IS T E R  (1977) zu g ru n d e . W eitere 
A n g a b en  zu  den  S tan d ortan sp rü ch en  der P flan zen  w u rd en  O B E R D Ö R F E R  (1979) e n tn o m 
m en . B ei den  b o d en k u n d lich en  U n tersu ch u n g en  w ar d ie K artieran leitu n g  der A R B E IT S 
G E M E IN S C H A F T  B O D E N K U N D E  (1971) m aß geb en d . D ie  A n sp ra ch e  der B o d en ty p en  
erfo lg te  anhand vo n  ergrabenen  B o d en p ro filen  und B o h rsto c k e in sch lä g en , w o b e i d ie B o d e n 
farbe nach den  R evised  Standard Soil C o lo u r  C harts (O Y A M A  1970) u n d  der pH -W ert m it 
einer K C l-E lek tro d e  in einer w ä sserigen  S u sp en sio n  b estim m t w u rd e . B ei der B esch re ib u n g  der  
A sp e k te  der P fla n zen g ese llsch a ften  rich tet sich  die A b g ren zu n g  der p h ä n o lo g isch en  Jah resze i
ten nach d em  K lim a-A tlas v o n  N o rd rh ein -W estfa len  (D E U T S C H E R  W E T T E R D IE N S T  
1968).

Syntaxonomische Einordnung
D ie  sy stem a tisch e  E in o rd n u n g  u nd  N a m e n sg e b u n g  der E sch en -A h o r n w ä ld er  b ie te t in der  

älteren L iteratur bis in d ie M itte  der se ch z ig er  Jahre ein  recht u n e in h e itlich es B ild . Fast jeder  
A u to r  gab se in em  b esch r ieb en en  W aldtyp  ein en  e igen en  N a m e n  und  ord n ete  ihn  u n ter sch ied li
ch en  V erbänden zu . D a b e i w u rd e  o ft  G le ich es m it versch ied en en  N a m e n  u n d  V ersch ied en es m it 
g le ich em  N a m e n  b e leg t (F A B E R  1 9 3 6 ,T Ü X E N  1937, K O C H  &  G A IS B E R G  1938, S C H W IK -  
K E R A T H  1944, 1953, E T T E R  1947, R U B N E R  1950, K N A P P  1 9 5 8 ,1 9 6 3 , G Ö T T L I N G  1968, 
P E T E R M A N N  1970). In den  m eisten  neu eren  V erö ffen tlich u n gen  (L IP P E R T 1966, P F A D E N -  
H A U E R  1969, L A N G  1973, E L L E N B E R G  1978, W IL L M A N N S  1978, O B E R D Ö R F E R  
1979, B O H N  1981) w ird  d ie A u ffa ssu n g  über d ie  S ystem atik  d ieser W ald gese llsch aften  von  den  
A rb eiten  zw eier  A u to ren , M Ü L L E R  und  M O O R , b estim m t. M Ü L L E R  (1966) u nd  M O O R  
(1952, 1973, 1975a, 1975b, 1975c, 1976, 1978) legen  unter A u farb eitu n g  ein es äußerst u m fan grei
ch en  A u fnah m em ater ia ls ihre V orste llu n gen  v on  der S ystem atik  d ieser E sch en -A h o rn -W ä ld er  
vor, d ie M O O R  als S orgen k in d  der P fla n z e n so z io lo g ie  b eze ich n et.

M O O R  b esch reib t fü n f e ig en stän d ige  A sso z ia t io n e n  (P h y llitid o -A ceretu m  [T x. 1931, 
S ch w ick  1933] M o o r  1945, A r u n c o - A c e r e tu m  M o o r  1952, C o ry d a lid o -A c e re tu m  [K uhn 1937] 
M o o r  1973 und das U lm o -A c e re tu m  Issl. 1926), d ie er e in em  n eu en  V erband, dem  L u n a r io - A c e -  
rion  M o o r  1973 zu o rd n et. M Ü L L E R  (1966) faßt d ie W älder w ied er  in ein er A sso z ia t io n , dem  
A cer i-F ra x in etu m  K och  1926, zu sa m m en . Er dringt aber auf e in e  scharfe T rennung d ieser  
A h o rn -S c h lu ch tw ä ld er  von  den  A h o rn -E sc h e n w ä ld er n  der A u en  und Tallagen, d ie ebenfa lls  
u nter der B e ze ich n u n g  A c e r i-F ra x in e tu m  (u.a. E T T E R  1947, S E IB E R T  1969) b esch r ieb en  w er
den . Er sch läg t daher d ie U m b en en n u n g  in F ra x in o -A cere tu m  K och  1926 vor. D ie se s  F ra x in o -
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A ceretu m  u n terg lied ert er in  m ehrere S u b a sso z ia tio n en  (F ra x in o -A cere tu m  p h y llitid eto su m , 
lu n a rieto su m , co ry d a lidetosurrt, a llieto su m , a ru n ceto su m ), d ie sich  zu m  Teil m it den  von  
M O O R  a u fgeste llten  A sso z ia t io n e n  verg leich en  lassen .

D a  d ie A b g r e n z u n g  und C h arak terisieru n g der G ese llsch a ften , w ie  M Ü L L E R  sie v o r
n im m t, den  V erhältn issen  im  U n tersu ch u n g sg e b ie t  am b esten  gerecht w erd en  (s. Stet.-Tab. I), 
ü b ern im m t der V erfasser d ie v o n  M Ü L L E R  erarbeitete G lied eru n g  u nd  E in stu fu n g  bis auf eine  
E in sch rän ku n g . D ie  A b tren n u n g  einer S u b a sso z ia tio n  nach  C o ry d a lis  cava , d ie d em  K leeb w ald  
im  S inne v o n  G R A D M A N N  en tsp rech en  so ll, u n terb le ib t für das U n tersu ch u n g sg e b ie t , da d ie  
A u fnah m en  n ich t e in d eu tig  den  K leeb w äld ern , w ie  K R E H  (1938) sie  ausführlich  b eschreib t, 
zu z u o r d n e n  sin d , zu m al er bei der C h arak terisieru n g d ieser W älder auf S ch w ierigk eiten  stö ß t. 
D ie  B eständ e aus d em  Süderbergland  w erd en  in d ieser A rb eit vorerst als C o ry d a lis-V ariante 
dem  F ra x in o -A cere tu m  ty p icu m  un terste llt.

Das Fraxino-Aceretum Koch 1926 em. Müller 1966
(Tabelle 1 im  A n h an g)

D ie  ty p isch en  S tan d orte für d iese G ese llsch a ft sind  im  Süderbergland  n örd lich  ex p on ierte  
S ch u tth än ge und sch lu ch tartig  e in g esch n itten e  B achtäler, o ft  v erb u n d en  m it k le in en  od er g ro 
ßen  W asserfällen , d ie zu  dem  b eso n d eren  R eiz  d ieser W älder beitragen . Z w ar b esitzen  sie n ich t  
so lch  e in d ru ck sv o lle  A u sm aß e w ie  d ie B eständ e des U rach er W asserfalls in der S ch w äb isch en  
A lb , d o ch  schaffen  auch hier F eu ch tigk eit, N ä h rsto ffr e ich tu m  und  d ie Struktur der B ö d en  
S tan d o rtsb ed in g u n g en , d ie d ie K on k urren zk raft der B u ch e m ind ern . So bauen  dann aussch la- 
gekräftigere A rten  w ie  B ergah orn , E sch e und B ergu lm e die B estän d e auf, o h n e  die B u ch e  
jed och  v o llstä n d ig  a u ssch ließ en  zu  k ö n n en . U n ter  d ieser recht e in h e itlich  zu sa m m en g ese tz ten  
B au m sch ich t fin d en  sich  in A b h ä n g ig k e it v o n  den  B ö d en  und dem  A u sg a n g sg este in  sehr u n ter
sch ied lich  a u sgeb ild ete  K rau tsch ich ten , so  daß drei S u b a sso z ia tio n en  u n tersch ied en  w erden  
k ö n n en .

F rax in o-A ceretu m  p h y llit id e to su m  
(Tab. 1: 1 - 2 0 )

D ifferen tia larten  des H ir sc h z u n g e n -E sc h e n -A h o r n w a ld e s  sin d  d ie  v or  allem  auf fe ls ig em , 
k alk haltigem  G este in  w a ch sen d en  Farne Phyllitis sco lo p e n d riu m , P o lystichum  lo b a tu m , P olypo
d iu m  in te rjec tu m  so w ie  C y sto p teris  fra gilis . A n  h ö h eren  P fla n zen  tritt zu  d ieser T rennarten
gruppe nur R ib es  a lp in u m  h in zu . V on allen  S ch lu ch t- u nd  S ch atth an gw äld ern  ist d ieser Typ am  
se lten sten  zu  fin d en . N u r  an vier S te llen  k o n n te  er bis h eu te  n a ch g ew iesen  w erd en . D ie  b ek a n n 
testen  u nd  sc h ö n ste n  B eständ e fin d en  sich  im  H ö n n eta l.

D as F ra x in o -A cere tu m  p h y llitid eto su m  s to ck t auf N —N O  ex p o n ierten  B lo ck h a ld en , w ie  sie  
sich  am Fuß v o n  S te ilw än d en  und F elsab b rü ch en  im  M assen k a lk , der g ro b b lo ck ig  und kantig  
verw ittert, en tw ick e ln . D ie se  H a ld en  b ild en  ein en  scharf b eg ren zten  u n d  sehr extrem en  S tand
ort, der im  U n tersu ch u n g sg e b ie t  nur k le in fläch ig  v o rk o m m t. D a h er  sin d  h o m o g e n e  u nd  u n g e
störte  B estän d e se lten  größ er als 300 qm . D ie  H a n g n e ig u n g  liegt z w isc h e n  10 u nd  30 G rad. Sind  
die a n g ren zen d en  F elsw än d e stark terrassiert, kann d iese  G ese llsch a ft o h n e  Ä n d eru n g  in der  
A rten zu sa m m en se tzu n g  auf den  F elsb än k en  in die W and h in e in w a ch sen . D ie  B lo c k g r ö ß e n z u 
sa m m en se tzu n g  der H a ld en , d ie v o n  d ieser  G ese llsch a ft b esie d e lt w erd en  k ö n n en , reich t von  
gro b ste in ig  bis g ro b b lo ck ig . B e ig e m en g t sind  außerdem  F elsstü ck e aller G rö ß en o rd n u n g e n  
v o n  1 bis 200  cm  K an ten län ge, w o b e i sich  d ie g röß ten  B lö ck e  am u n teren  R and der F lächen  an
sam m eln . A u ffä llig  sin d  d ie  d ich ten , g roß fläch igen  M o o sp o ls te r  auf den  K alk b löck en  aus 
M n iu m  u n d u la tu m  u nd  k a lk lieb en d en  A rten  w ie  C te n id iu m  m o llu scu m , C a m p to tb e c iu m  lutes-  
cen s , H o m a lo th e c iu m  seric eu m  o d er  S c le ro p o d iu m  p u r u m .  Sie d eu ten  daraufhin , daß d iese F lä 
ch en  w eitestg eh en d  fest gelagert sin d . D ie  M o o se  haben als E rstb esied ler  ein e groß e B ed eu tu n g  
für d ie H u m u sb ild u n g  und w irk en  als F einerdesam m ler. D a h er  g elin g t es v ie len  P fla n zen , in  
d iesen  P olstern  zu  w ach sen .

D ie  o b ersten  10—50 cm  der B lo ck p a ck u n g en  sind  m eist sehr sp a lten - u nd  h oh lrau m reich . 
D o r t  häuft sich  das Laub in regelrech ten  N ester n  an und es b ild en  sich  fein erd earm e H u m u sa n -
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Sam m lungen . M it z u n eh m e n d er  T iefe  ste ig t der F ein erd egeh a lt an, u nd  ab 6 0 —80 cm  sind  die  
H o h lrä u m e m it braunem  F ein b o d en  te ilw eise  v o lls tä n d ig  au sgefü llt. D ie se r  se tz t  sich  n ich t nur  
aus den  R ü ck stän d en  des v erw itterten  K alkes zu sa m m en , so n d ern  zu  e in em  g roß en  Teil auch  
aus ab gesp ü lter  F einerde. D e r  Ü b erg a n g  z w isc h e n  den  e in ze ln en  H o r iz o n te n  ist unscharf, und  
die D u rch m isch u n g  ist u m so  stärker, je größ er d ie H o h lrä u m e u nd  Spalten  sin d . B o d e n ty p o lo -  
gisch  ist d ieses P rofil zu  den  R en d z in en  zu  ste llen .

Bodenprofil 1:

O rt: Steinbruch nordöstlich von Borghausen
Lage: 260 m ü.NN, Exp.: N, Inkl.: 20 Grad
Vegetation: Hirschzungen-Eschen-Ahornwald, M e rc u r ia lis -Fazies
Geologisches Ausgangsmaterial: dickbankige graue und schwarze Kalke der Givet-Stufe

Profilaufbau:

O l 0 —15 cm lose Blockschüttung, Kantenlänge der Blöcke überwiegend 10—20 cm, beigemengt zahl
reiche kleinere Bruchstücke, in den Spalten und Hohlräumen Laubansammlungen 
(Ahorn, Linde), stark zerkleinert, naß, die einzelnen Horizonte sind stark durchmischt, 
Rhizome von Mercurialis perennis durchziehen diese Schicht, unscharfer Übergang zu 
dem A-Horizont

Ah 15,1 —50 cm lockere Blockpackung, dazwischen humusreiche Feinerde, 1U; Farbe: 10 YR 2/3 (bräun
lich schwarz), stark gekrümelt, locker gelagert, feucht, mäßig durchwurzelt, pH-Wert: 7,3

BC >  50 cm stark blockig, Hohlräume mit Feinerde aufgefüllt, lehmiger Schluff bis schluffiger Lehm 
(1U—uL), von Kalkbröckeln durchsetzt, Farbe: 10 YR 4 /4 —4/6 (braun), feucht, pH-Wert: 
8,0

Bodentyp: (tiefgründige Rendzina)

D ie  Z eigerw erte  nach E L L E N B E R G , für B a u m -, Strauch- u nd  K rau tsch ich t gem ein sam  
b erech n et, charakterisieren  den S tan d ort als sch attig  m it 5 — 10% rel. B e le u c h tu n g  (m L  =  4), 
m äßig  w arm  (m T  =  5,1), in stark su b o zea n isch  g etö n ter  K lim alage (m K  =  3 ,6 ). D e r  B o d en  ist 
m itte lfe u c h t (m F  =  5 ,6 ) u nd  st ick sto ffre ich  (m N  — 6 ,3 ). D ie  B o d en re a k tio n  ist schw ach  
basisch  bis sch w ach  sauer (m R  =  6 ,3 ).

D ie  B au m sch ich t w ird  vor  allem  vo n  B ergah orn , E sch e und B ergu lm e aufgebaut. N u r  ver
e in ze lt  sin d  den  B eständ en  L in d en  b e ig em isch t. D ie  R o tb u c h e  h in g eg en  ist n o ch  häu fig  an der  
Z u sa m m en se tzu n g  des K ron en d ach es b ete ilig t. E in en  E in d ru ck  v o n  der natü rlich en  Struktur  
der W älder g ew in n t m an in den  v o n  fo rstlich en  E in griffen  n ich t b e tro ffen en  F lächen . D u rch  sie  
erhält m an das B ild  v o n  reich  g eg lied erten  B estän d en  m it einer lü ck ig en  B au m sch ich t, u n ter der  
sich  ein  zw eites  S tock w erk  en tw ick e lt. D ie  S ch aftform en  der B äu m e sind  für ein en  so lch en  
S tandort erstau n lich  gerade, u nd  e in ze ln e  E sch en  erreichen  fast 30 m H ö h e . D o c h  lieg t die 
G ren ze  der B a u m sch ich t m eist bei 2 0 —25 m . D ie  K ron en  der im  ob ersten  S to ck w erk  frei s te 
h en d en  B äum e sin d  w eitau slad en d  und gu t a u sgeb ild et, d ie  der B äu m e des zw e iten  S tockw erk s  
sin d  n o ch  n ich t v o ll a u sgeform t. A b g esto rb en e  o d er  u m gefa llen e  B äu m e reißen  L ücken  in das 
K ron en d ach , u nd  ihre S täm m e liegen  auf dem  B o d en , v o n  M o o sp o ls te r n  ü b erzo g en  u n d  von  
groß en  Farnen b ew ach sen .

A m  A u fbau  der S trauchsch ich t sind  n eb en  den  J u n g w ü ch sen  der B äu m e m it größerer  
S tetigk eit C o ry lu s  a v ella n a , R ib es  a lp in u m , R ib es  u v a -crisp a  und  S a m b u c u s  ra cem o sa  b ete ilig t. 
H ö h e r e  D eck u n g sg r a d e  erreichen  sie in den  a u fge lich teten  B estän d en  der D e g e n e r a tio n s-  und  
V erjüngungsphase. D ie se s  g ilt im  b eso n d eren  M aße für d ie b eid en  H o lu n d e ra rte n , w äh ren d  
R ib es  a lp in u m  sehr b lo ck re ich e  F lächen  b ev o rzu g t. M it 4 — 5 m  b ild et d ie H a se ln u ß  d ie O b e r 
gren ze der S trauchsch ich t.

D ie  A rten  der K rau tsch ich t g eh ören  ö k o lo g isc h e n  G ru p p en  an, d ie für n äh rsto ffre ich e , 
b io lo g isc h  aktive B ö d en  m it gu ter W asserversorgung ch arak teristisch  sin d  (Im p a tien s  n o li-ta n -  
g e r e - G ruppe, M e r c u r ia lis p e r e n n is - G ruppe, U rtica  d io ic a -G ruppe u .a .; H O F M E IS T E R  1977). 
M it ab n eh m en d er B lo ck g rö ß e  u n d  zu n eh m e n d em  F einerd egeh a lt erh öh t sich  der D e c k u n g s-
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grad. H erv o rg eru fen  w ird  d iese  Z u n ah m e v or allem  durch  das u n ter ird isch e A usläu fer trei
bende W ald -B in gelkraut, das auf gro b ste in ig en  B lo ck h a ld en  eine e ig en e  F azies b ild et. A n d ere  
A rten  h in gegen  b ed eck en  kaum  m ehr als 10% der A u fn ah m efläch en .

D ie  K rau tsch ich t ist zw e isch ich tig  au fgebaut, w o b e i d ie  O b erg ren ze  des u nteren  S tock 
w erks bei etw a 40 cm  liegt. E s se tz t  sich  aus M ercu ria lisp eren n is , A r u m  m a c u la tu m , C a rd a m in e  
im p a tien s , Viola reich  en b a ch ia n a , O xalis a cetosella , A sp eru la  o d o ra ta , G e r a n iu m  r o b e rt ia n u m , 
M o eh rin g ia  tr in e rv ia , C irca ea  in te rm ed ia  u n d  den  C h ry so sp len iu m -A rten  zu sa m m en . H in z u  
k o m m en  d ie Farne Phyllitis sco lo p e n d riu m , A sp len iu m  trich o m a n es  u n d  C y stopteris fra gilis . 
D ry o p teris  filix -m a s , U rtica  d ioica , Im p a tien s  n o li-ta n g ere  u n d  S en ecio  fu c h s ii  b ild en  die  
lü ck ige O b ersch ic h t, d ie  etw a 1 m H ö h e  erreichen  kann.

Im  L aufe des Jahres b ild en  sich  in dem  H ir sc h z u n g e n -E sc h e n -A h o r n w a ld  keine b u n ten , 
d eu tlich  vo n ein a n d er  getren n ten  A sp e k te  aus. G rü n  in allen  S ch attieru n gen  ist d ie d o m in ie 
rende Farbe d ieses W aldes. W ährend  des E rstfrü h lin gs b efin d en  sich  n o ch  alle P flan zen  der 
K rautsch ich t in ihrer vegetativen  P hase. M ercu ria lis  p e re n n is , A sp eru la  o d o ra ta , U rtica  d ioica , 
A r u m  m a c u la tu m  u nd  Viola re ich en b a ch ia n a  d u rch b rech en  zu sa m m en  m it den  F arnw edeln  die 
L au b sch icht u nd  b estim m en  m it h ellgrü n en  F arbtönen  n eb en  den  d u n k e lg rü n en  Farben der 
ü b erw in tern d en  B lätter das B ild . A n e m o n e  n em o ro sa  b eg in n t in e in igen  F lächen  zu  b lü h en . D ie  
K eim blätter v o n  Im p a tien s  n o li-ta n g ere  sind  in 200  m ü. N N  bereits E n d e  A p ril zu  f in d en , so  
daß vegetativ  d ie v o lle  A rten k o m b in a tio n  vorh an d en  ist. W ährend  des V ollfrü h lin gs treten  die 
m eisten  A rten  in d ie generative P hase ein , w o d u rch  d ieser A sp e k t durch  e in ze ln e  Farbtupfer  
bereichert w ird . W eiß b lü h en  A sp eru la  o d o ra ta , A llia ria  p etio lata  u n d  C irca ea  in term ed ia . 
D a n eb en  fin d en  sich  d ie g elb en  B lü ten  v o n  L a m ia s tru m  g a le o b d o lo n . B laue u nd  r o t-v io le tte  
Farbtöne k o m m en  durch  G e r a n iu m  r o b e rt ia n u m , Viola reich  en b a c h ia n a  und  G lech o m a  h e d e -  
racea  h in zu . In der S trauchsch ich t fa llen  nur d ie w eiß en  D o ld e n r isp e n  v o n  S a m b u c u s  n igra  auf. 
B u ch e, A h o rn  u n d  U lm e  v o llen d en  den  B lattaustr ieb  u nd  steh en  v o ll im  L aub. D ie  E sch e  
sch ließ t als le tz te  m it B eg in n  des F rü h som m ers d ie B la tten tw ick lu n g  ab, und der sich  an sch lie 
ßen d e S om m erasp ek t w ird  w ied er  durch  G rü n tö n e  b estim m t.

F rax in o-A ceretu m  lu n arietosu m  
(Tab. 1 : 2 1 -1 1 1 )

D ie se  durch  L u n a ria  re d iv iv a  g ek en n ze ich n ete  S u b a sso z ia tio n  fin d et sich  ü b erw ieg en d  im  
G eb iet der D ev o n isc h e n  Schiefer. N u r  v erein zelt s to ck en  B estän d e auf B lo ck h a ld en  aus D ia b a 
sen und fe in erd ereich en , g ro b ste in ig en  K a lk ste in b ö d en . Für das Süderbergland  k ö n n en  zw ei 
Varianten u n tersch ied en  w erd en : D ie  C o ry d a lis  -Variante erhält ihre E igen stä n d ig k e it  
durch  e in en  u m fan greich en  T ren narten b lock , w äh ren d  der T yp isch en  Variante e igen e D if fe 
rentialarten feh len .

F rax in o-A ceretu m  lu n a r ie to su m , T yp isch e Variante 
(Tab. 1 : 2 1 - 7 7 )

W älder d ieser Variante f in d en  sich  in  fe ls ig en  S ch lu ch ten  u n d  auf S ch u tth än gen  unterhalb  
von  S te ilw än d en  in H ö h e n la g e n  vo n  2 3 0 —750 m ü. N N ,  w o b e i der V erb re itu n gssch w erp u n k t  
jed och  d eu tlich  im  m on ta n en  B ereich  liegt. Sind d ie W älder in der su b m o n ta n en  Lage n o ch  
streng  an N -e x p o n ie r te  Schatthänge u nd  T äler geb u n d en , d ie  in  nach N o r d e n  g en eig te  H ä n g e  
e in g esch n itten  sin d , so  w erd en  in der m on ta n en  H ö h e n stu fe  auch F lächen  m it n ord w estlich er  
bis n o rd ö stlich er  E x p o s itio n  e in g en o m m en . V erein zelt s to ck en  B estän d e sogar auf nach  W esten  
g en eig ten  W u ch sorten . Sü d lich  ex p o n ierte  H a n g fü ß e  o d er U n terh ä n g e  k ö n n en  v o n  d iesen  
W äldern  nur in so lc h e n  T älern b esie d e lt w erd en , d ie sich  tie f  in nach N W —N O  gerich tete  B erg
flanken  e in g esch n itten  haben . D ie  H a n g n e ig u n g  reich t v o n  10 — 40 G rad , w o b e i innerhalb  der 
F lächen , deren  G rö ß e  z w isc h e n  0,01 u n d  2 ,5  ha sch w a n k t, d ie N e ig u n g  stark variiert.

A n  B o d e n ty p e n  k o m m en  d ort B raunerden  geringer bis groß er E n tw ick lu n g stie fe , B raun 
erd e-R an k er u n d  R anker m it M u ll od er  M o d er  als H u m u sfo r m  vor. D ie  Streu b esteh t zu m  
größ ten  Teil aus B u ch en lau b , da d ie  B lätter der anderen  B äu m e, w ie  auch  d ie S tauden v o n  L u n a 
ria red iv iv a , sch n ell ab gebaut w erd en . N u r  n o ch  in stark au fb ereitetem  Z u stan d  d u rch setzen
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A h o r n - , E sch en - u n d  U lm en b lä tter  m it e in igen  F ru ch tsch o ten  der M o n d v io le  im  F rü h lin g  die  
S treu sch ich t.

Bodenprofil 3:

Ort: Ramsbecker Wasserfall (NSG „Plasterlegge“)

Lage: 560 m ü. NN, EX P: NNO, Inkl.: 35 Grad
Vegetation: Mondviolen-Eschen-Ahornwald, Typische Variante, Mercurialisperercwzs-Ausbildung 
Geologischer Untergrund: milde und rauhe Tonschiefer der Eifel-Stufe

Profilaufbau:

O l 1 cm Buchenlaub wenig zersetzt, Ahorn- und Ulmenlaub stark zersetzt, einige alte Frucht
schoten von Lunaria redivia

Or 3 cm stark zersetztes und aufbereitetes Laub, von Pilzhyphen durchzogen, feucht

Ah  0—30 cm toniger, sandiger Schluff, von Schieferplatten stark durchsetzt (Kantenlänge 0,5 —  7
[60] cm), x(t)sU, Farbe: 2,5 Y 3/2—3/3 (bräunlich schwarz — dunkel oliv braun), 
humos, gekrümelt, locker gelagert, naß, stark durchwurzelt, pH-Wert: 5,1

Bv/Cv >  30 cm leicht spalt- und zerkrümelbarer Schiefer, Farbe: 2,5 Y 4,1 (gelblich grau), zwischen 
den Schieferplatten Feinboden, toniger Schluff, tU, Farbe: 10 YR 5/4 —6/2 ( grau — 
gelbbraun), pH-Wert: 5,4

Bodentyp: Braunerde-Ranker

D ie  E L L E N B E R G ’schen  Z eigerw erte  ch arakterisieren  den  S tan d ort als m itte l-  b is gut d u rch 
feu ch tet (m F  =  5 ,7) und  m it einer guten  S tick sto ffv erso rg u n g  (m N  =  6 ,5 ). D ie  B o d en rea k tio n  
ist m äßig  sauer (m R  =  5 ,2 ). D ie  L ich tza h l w eist den  S tan d ort als h a lb sch attig  m it un gefäh r 10%  
rel. B e le u c h tu n g  aus.

A u f d iesem  fr isch en  bis feu ch ten , m it b ew eg lich em  S ch u tt od er  B lö ck en  ü b erd eck ten  S tan d 
ort baut in verstärktem  M aß e der B ergah orn  zu sa m m en  m it der B ergu lm e u n d  der E sch e die  
B estän d e auf. D ie  B u ch e ist aber auf d iesen  für sie n ich t o p tim a len  B ö d en  m it h o h er  S te tigk eit  
in den  B estän d en  zu  fin d en , o h n e  d ie d o m in iere n d e  R o lle  des B ergah orn s e in zu sch rän k en .

A u fgru nd  versch ied en er B e w irtsch a ftu n g sfo rm en  und  -in ten sitä ten  ist das E r sch e in u n g s
b ild  d ieser W älder sehr v ie lgesta ltig . A u f  w en iger  ex trem en , g ro ß fläch igen  S tan d orten  sto ck en  
kaum  stru k turierte 80 —120 jährige H o c h w ä ld e r  m it einer B au m sch ich t, d ie bis 28 m H ö h e  
erreicht u n d  deren  K ro n en sch lu ß  z w isc h e n  60 u nd  90%  sch w a n k t. D ie  S täm m e sind  gerade  
g ew ach sen  u nd  b esitzen  relativ fe in e  und  u n ver le tz te  B orke . Ihre K ron en  se tze n  h o ch  an und  
sin d  m itte lm ä ß ig  au sgeform t. N u r  v erein zelt sind  S äb elw u ch s, stark e in se itsw en d ig e  K ron en  
od er  tiefg eg a b elte  S täm m e zu  b eo b a ch ten . E ine S trauchsch ich t ist n ich t au sgeb ild et.

Im  G eg en sa tz  d azu  steh en  d ie  auf k le in flä ch ig en , stark gen eig ten  u nd  sc h u ttre ich en  S tan d 
orten  w a ch sen d en  B eständ e. M eh rstäm m ige B a u m in d iv id u en , a u se in a n d ergeb roch en e B a u m 
k rü p p el, k ru m m e und m ite in an d er verw achsen e E xem p lare, tie f gegab elte  u n d  tie f b eastete  
Stäm m e m it grob er und gerissen er B orke so w ie  gesp a lten e K ron en  b estim m en  das B ild  d ieser  
W älder. U rsa ch e  d ieser in den  ü b lich en  H o c h w ä ld e r n  n ich t zu  fin d en d en  F orm en  ist n eb en  der  
n atü rlich en  U n g u n st der S tan d orte d ie n ied erw ald artige  B ew irtsch a ftu n g . D ie  in der B a u m 
sch ich t erreichten  W u ch sh ö h en  liegen  bei 12 — 18 m . D e r  K ro n en sch lu ß  sch w a n k t zw isc h e n  
30 und 70% .

D ie  unter N a tu r sc h u tz  steh en d en  W älder w eisen  in A lter sz u sa m m e n se tz u n g  und Struk
turieru n g d ie  g röß te  V ielfa lt auf. M osa ik artiges N e b en e in a n d er  der u n tersch ied lich en  E n tw ick 
lu n gsp h asen  sorg t für vertikal und  lateral stark u n terg lied erte  B eständ e. N e b e n  a u fge lich teten  
B ereich en  m it ab gesto rb en en  o d e r u m g e fa lle n e n  B äu m en , in d en en  J u n g w ü ch se  h o c h k o m m e n ,  
steh en  H o r s te  älterer B äu m e, deren  Stam m raum  m it dem  L aub junger B äum e a u fgefü llt ist. 
A u ch  fast g leich altr ige B au m gru p p en  k o m m en  vor. D ie se  B äu m e sind  tie f  b eastet, und so  w er
den  auch ihre S täm m e im  Frühjahr u nd  S om m er vo n  grü n em  L aub u m fü ttert. D ie  erreichten  
W u ch sh öh en  liegen  bei etv/a 24 m , der K ro n en sch lu ß  variiert v o n  15 — 60% . D ie  S trauchsch ich t
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se tz t sich aus N a tu rv e r jü n g u n g en  d e r B äum e u n d  7 S trau ch arten  zusam m en . N e b e n  den B au m 
arten  erre ichen  aber n u r  n o ch  Corylus avellana  u n d  Sambucus racemosa h ö h ere  S te tigkeits
w erte u n d  g rößere  D eck u n g sg rad e , die je nach  K ro n en sch lu ß  zw isch en  1 u n d  40%  schw anken . 
D ie H ö h e  d ieser S chicht liegt bei 1 bis 4 m .

D ie  m eisten  A rte n  d e r K rau tsch ich t gehören  öko lo g isch en  G ru p p e n  an, die auf frische bis 
feuch te, n äh rs to ffre ich e  u n d  b io log isch  aktive B öden  h inw eisen . B esonders s ta rk  v e rtre ten  ist 
die A nem one nemorosa-Gxxvppe, die zw ar eine w eite ö ko log ische  A m p litu d e  besitz t, aber die 
n äh rs to ffre ich en  B öden  k lar von  den  n äh rs to ffä rm eren  tre n n t. So d rin g en  S äurezeiger auch n u r  
vereinzelt aus den  b en ach b arten  B u ch en w äld ern  ein. D as A u ftre ten  ein iger A rten  der L ic h tu n 
gen, w ie z.B . Senecio fuchsii u n d  Rubus idaeus, d eu te t auf einen  e rh ö h ten  L ich tg en u ß  h in . E in  
d en n o ch  hum id es S tan d o rtk lim a  w ird  d u rch  die n ah ezu  vo llstän d ig  v ertre ten e  Gymnocarpium  
dryopteris-G ruppe  u n d  die Lunaria red iviva-G ru p p e  belegt. Z u  diesen  P flan zen  tre ten  in den 
h ö h eren  Lagen n o ch  vere inze lt A rten  m it m o n tan e r bis h o c h m o n ta n e r V erb reitung  w ie Senecio 
nemorensis u n d  Petasites albus h in zu . A b n eh m en d e  B o d en feu ch te  u n d  verringerte  b io log ische 
A k tiv itä t bed in g en  U n te rsch ied e  in  d e r K rau tsch ich t, die eine A ufg lied eru n g  in d re i A u sb il
d u n g sfo rm en  zulassen . D iese  U n te re in h e iten  k ö n n en  in K o n tak t z u e in a n d e r V orkom m en, aber 
auch iso lie rt v o n e in an d e r F lächen  besiedeln .

So besiedelt die A u sb ild u n g  m it Stellaria nem orum  die feu ch ten  bis nassen  U n te rh än g e  in 
B achnähe sow ie quellig  vernäß te  H an g b ere ich e ; S tan d o rte , fü r  die die Carex rem ota-G ru p p e  
(m it Stellaria nem orum ) cha rak te ris tisch  ist. Im patiens noli-tangere, das ebenfalls feuch te  bis 
nasse S tan d o rte  e in n im m t, t r i t t  in d ieser A usb ild u n g  etw as s tä rk e r hervor. Bei gehem m ter 
S treu zerse tzu n g , in  A k k u m u la tio n s lag en  u n d  an steilen  H än g en  erre ichen  die Farne h ö h ere  
D eck u n g sg rad e . M it z u n eh m e n d e r E n tfe rn u n g  v on  den  B achläufen  o d e r Q u e llen  geh t die 
Stellaria nem orum -A u sb ild u n g  in  eine A u sb ild u n g sfo rm  m it Mercurialis perennis über. Beide 
U n te re in h e iten  sind d u rch  Ü b erg än g e  m ite in an d er verb u n d en .

D ie  A u sb ild u n g  m it Mercurialis perennis besiedelt frische, n äh rs to ff- u n d  basenreiche 
B öden  m it g u te r S treu zerse tzu n g . D ab ei w erden  von  ih r in den  T alsch luch ten  m it B achläufen  
die o b eren  U n te r-  o d e r M itte lhänge  e ingenom m en . Sie ist aber n ich t an die Tallage g ebunden , 
so n d ern  k o m m t auch an n ö rd lich  ex p o n ie rten  S chatthängen  vor, e inem  S tan d o rt, den  die Stella
ria rceraorara-A usbildung  n ich t m eh r besiedeln  kann . In  den  „ tro c k e n s te n “ d ieser B estände 
zeigen za rtb lä ttrig e , h y g ro p h ile  A rten  w ie Im patiens noli-tangere u n d  viele Farne schon  eine 
sehr s ta rk  verringerte  V ita litä t u n d  geringere D eck u n g sg rad e . D ie  e rre ich ten  W u chshöhen  
liegen bei 2 0 —40 cm gegenüber 80 — 100 cm in den feuch teren  B eständen  der Stellaria nem orum - 
A usb ildung . D as W ald -B ingelk rau t b ild e t in  d ieser E in h e it eine eigene Fazies.

D ie  T ypische A u sb ild u n g  besiedelt B öden , die tro c k e n e r sind  als die d e r A usb ild u n g  m it 
Stellaria nem orum , d e ren  H u m u sfo rm  M o d er ist u n d  n ich t M ull w ie bei d e r Mercurialis peren- 
m s-A usbildung . In  den  zu m  Teil 10 — 15 cm  m äch tigen  A n sam m lu n g en  von  O f-M ateria l e rre i
chen  die Farne u n d  Festuca altissima als M ull- u n d  M o d e rw u rz le r  ih re  h ö ch sten  D eck u n g s
grade, u n d  ih re  H o rs te  lassen sich leich t von  dem  M in era lb o d en  abheben . M it zu n eh m e n d e r 
M oderau flage n im m t bei g en ü g en d er L uft- u n d  S u b stra tfeu ch tig k e it d e r D eck u n g sg rad  d e r 
Farne zu , u n d  Lunaria rediviva , die in  allen E in h e iten  eigene Fazies b ild e t, verliert an B edeu
tung . N u r  andeu tungsw eise  ist diese E n tw ick lu n g  in d e r b o d en feu ch te ren  Stellaria nem orum - 
A usb ild u n g  zu  beo b ach ten . Bei B eständen , in denen  d e r D eck u n g sg rad  von  v o rn h e re in  gering  
ist, k o m m t eine so lche m engenm äß ige V erschiebung n ich t zu m  A u sd ru ck .

D ie  K rau tsch ich t ist ü b erw ieg en d  zw eisch ich tig  aufgebaut. E ine b o d en n ah e  S chicht von  
0 —25 cm se tz t sich aus Lam iastrum  galeobdolon , Asperula odorata, Oxalis acetosella, Gera
nium  robertianum , Circaea interm edia , Stellaria nem orum , Mercurialis perennis, den  k le in 
w üchsigen  F arnen  G ym nocarpium  dryopteris u n d  Thelypteris phegopteris u .a . zusam m en . D ie  
O b e rsch ich t w ird  von  H o c h s ta u d e n  u n d  g ro ß en  Farnen  gebildet. Lunaria rediviva , Senecio 
fuchsii et nemorensis, Urtica dioica, Impatiens noli-tangere u n d  die F arne Dryopteris filix-m as, 
Dryopteris austriaca u n d  A thyrium  filix-fem ina  s ind  die w ich tig sten  A rten . D ie  O b e rg ren ze  
variiert v on  0,7 — 1,40 m. N u r  in ein igen F lächen  d eu te t sich ein Z w isch en sto ck w erk  von  u n g e
fäh r 50 cm  H ö h e  aus A rum  m aculatum , L uzula  albida, Polygonatum verticillatum , Galeopsis
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tetrahit, Stachys sylvatica und Festuca altissima an. M oose kom m en in dieser Variante nur 
vereinzelt und ohne höhere D eckungsgrade vor.

In den Flächen der Typischen Variante bilden sich bis zum  Som m er drei verschiedene, farb
lich und strukturell voneinander getrennte A spekte aus, die im wesentlichen durch die Entw ick
lung von Lunaria rediviva  und den großw üchsigen Farnen bestim m t werden. Im Vor- und E rs t
frühling sowie dem Beginn des Vollfrühlings, von M ärz bis M ai, bestim m en w intergrüne A rten  
wie Oxalis acetosella, Viola reichenbachiana, Lam iastrum  galeohdolon , Asperula odorata  und 
frühblühende som m ergrüne Pflanzen wie Mercurialis perennis, Stellaria nem orum , Geranium  
robertianum  zusam m en m it den vegetativen Teilen der spätblühenden Som m ergrünen und den 
Farnen das Bild. An Blütenfarben finden sich neben dem Weiß des Sauerklees, der H ainm iere, 
des W aldmeisters und des B uschw indröschens regelmäßig die gelben Blüten der Goldnessel. 
Das Gelbe Buschw indröschen ist eine Seltenheit in diesen Flächen. U m  blaue und rotviolette  
Farbtöne bereichern im Mai D entaria bulbifera, Viola reich enbachiana  und Geranium rober
tianum  die K rautschicht. Auch Arum maculatum  streckt seine auffällige Spatha über die dich
ten H erden von Mercurialis perennis, das unscheinbare kleine gelbgrüne Blüten besitzt. Die 
Wedel der Farne und die Stauden der M ondviole messen zu dieser Zeit rund 30 cm. A b M itte  
Mai bis M itte Juni, je nach H öhenlage, erreichen Lunaria rediviva  und die Farne ihre endgül
tige G röße von 0 ,7 0  bis 1,40 m. Die Schichtung ist dam it vollständig ausdifferenziert. Die blaß
blauen Blüten der M ondviole bestim m en in den meisten Flächen für den Rest des Vollfrühlings 
und den beginnenden Frühsom m er das Bild. Zusam m en mit den Farnen und den anderen 
H ochstauden bilden sie ein grünes, vor Ü ppigkeit strotzendes krautiges D ickicht. D er  
Som m eraspekt wird von der fruchtenden M ondviole m it langen, spitzovalen Schoten, den 
H ochstauden und den Farnen bestim m t. Vereinzelt leuchten die gelben Blüten des H ain- und 
des Fuchs-G reiskrautes zusam m en mit denen des großen Springkrautes in den Beständen.

Auf extrem eren Standorten mit lückiger K rautschicht sind die A spekte weniger eindrucks
voll ausgebildet. In der Mercurialis perennis-FzTAes wie auch in den farnreichen Ausprägungen  
besitzt Lunaria rediviva  nur untergeordnete Bedeutung. Das Bild dieser Flächen wird von den 
oben genannten Farnen bestim m t. Es sind ebenfalls dicht geschlossene krautige Bestände von  
3 0 —90 cm H öh e.

Fraxino-A ceretu m  lunarietosum , Corydalis-Variante 
(Tab. 1 : 7 8 - 1 1 1 )

D er Trennartenblock dieser Variante setzt sich bis auf eine Ausnahm e (Aegopodium poda-  
graria) aus Frühlingsgeophyten zusam m en. Diese A rten  sind Anem one ranunculoides, C oryda- 
lis cava , G agea lutea , Lathrea squam aria , Leucojum  vernum , Paris quadrifolia , Adoxa moscha- 
tellina und Corydalis solida. In ihrer Verbreitung und der E xposition  der W uchsorte stim m t die 
Corydalis^Variante mit der Typischen Variante überein. U nterschiedlich sind jedoch Inklination  
und H anglage. So stockt die Corydalis-Variante auf Böden in U nterhang- bzw. H angfußlage, 
wobei der Neigungswinkel 10—25 G rad betragen kann. Außerdem  lassen sich in dieser Variante 
zwei Subvarianten unterscheiden, eine Typische und eine nach Allium ursinum.

Die Typische Subvariante stockt auf m ittel- bis tiefgründigen Braunerden mit einem hohen  
Anteil an M ittel- und Feinskelett. Teilweise sind diese Böden m it G rus überrieselt. H ierin unter
scheiden sie sich von den Böden der Typischen Variante, die durch einen hohen G ehalt an 
G robskelett gekennzeichnet sind. Die oberen 40 cm sind sehr locker gelagert. G rößere  
A nsam m lungen unzersetzter organischer Substanz konnten nicht beobachtet werden. M eist ist 
im Frühjahr nur eine lückige Streuschicht vorhanden, ein Zeichen der großen biologischen  
A ktivität dieser Böden (siehe hierzu auch G A D O W  1975). Die Subvariante nach Allium  
ursinum  ist an Böden mit zum indest im Frühjahr hoch anstehendem H anggrund- oder H an g
stauwasser gebunden.
Die Zeigerw erte nach E L L E N B E R G  (1978) charakterisieren die Böden als frisch bis feucht 
(m F =  5 ,8 ) und stickstoffreich (m N  =  6 ,7 ) mit einer m äßigsauren bis schw achbasischen B oden
reaktion (m R  =  6 ,4 ). Die L ichtzahl (m L  =  4,1) weist den Standort als halbschattig m it ungefähr 
10%  rel. Beleuchtung aus.
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Ort: Brilon Wald, Föhrenkopf, Abt. 69
Lage: 570 m ü.NN, Exp.: NW, Inkl.: 15 Grad
Vegetation: Mondviolen-Eschen-Ahornwald, Corydalis-Variante, Typische Subvariante, Mercurialis 

perennis-Ausbildung
Geologischer Untergrund: dunkelgraue bis schwarze Tonschiefer, Wissenbacher Schichten

Profilaufbau:

O l 1 cm Buchenlaub, feucht

Ah 0—52 cm lehmiger Schluff, grusig, hoher Feinskelettanteil (Schieferplättchen, Kantenlänge über
wiegend 1 — 2 cm) xuL, Farbe: 10 YR 3/3 (dunkel braun), humos, gekrümelt, sehr locker 
gelagert, frisch, stark durchwurzelt, pH-Wert: 5,5

Bv 52,1 —95 cm schluffiger Lehm, hoher Fein- und Mittelskelettanteil, xuL, Farbe: 10 YR 5/6 (gelblich 
braun), gekrümelt bis bröckelig, dichter gelagert, feucht, abnehmende Durchwurzelung

Cv >  95 cm Tonschiefer

Bodentyp: Braunerde großer Entwicklungstiefe

Bodenprofil 4:

B ergahorn , R o tb u ch e , B ergu lm e u n d  E sche b le iben  auch  in  d ieser V ariante fü r  die B aum - 
sch ich t charak teris tisch . Im  G eg en sa tz  zu  der T ypischen V ariante e rh ö h t sich die S te tigkeit von  
Fraxinus excelsior u n d  Ulmus glabra, w äh ren d  Fagus sylvatica w eniger ste t v e rtre ten  ist. D ies 
liegt an d e r s tan d o rtg e rech ten  A u ffo rs tu n g  ein iger F lächen  m it A h o rn , E sche u n d  U lm e, sow ie 
an d e r ehem aligen n ied erw ald artig en  B ew irtsch aftu n g  an d ere r B estände. D ie  W älder d ieser 
V ariante w erden  in sgesam t fo rs tw irtsch aftlich  in tensiver g en u tz t als die d e r T ypischen , die auf 
ex trem eren  S tan d o rten  w achsen . B ew irtsch aftu n g sfo rm  u n d  -in te n s itä t b estim m en  auch das 
E rsch ein u n g sb ild  d ieser W älder. So finden  sich n eb en  80 —120 jäh rigen , 2 8 —30 m  h o h en  H o c h 
w äldern , die n u r  nach  L ich tste llu n g  ü b e r eine S trau ch sch ich t verfügen, 10—30 jährige, 10 —14 m 
hohe B estände, in den en  ebenfalls eine S trau ch sch ich t fehlt.

E in  v ielfältiges B ild b ie ten  w ied eru m  die ehem aligen N ie d e rw ä ld e r m it m eh rstäm m ig en , 
z.T. k o p fb au m artig  gesch n itten en  B aum exem plaren . Ä lte re , u n te r  N a tu rs c h u tz  steh en d e  F lä 
chen m it e iner n a tü rlich en  E n tw ick lu n g  der B estände, w ie sie fü r  die T ypische V ariante existie
ren , sind  le ider n ich t vo rh an d en . D e r K ro n en sch lu ß  in  den  W äld ern  sch w an k t zw ischen  30 u n d  
85% .

E ine S trau ch sch ich t ist n u r  in  etw a d e r H ä lfte  der B estände zu  finden , w obei d e r D eck u n g s
grad  vo n  1%  in den  d u n k le ren  B eständen  bis zu  60%  in den  au fge lich te ten  W äld ern  re ich t. D ie  
O b e rg ren ze  sch w an k t zw ischen  2 u n d  6 m . N eb en  den  Ju n g w ü ch sen  d e r B äum e sind n o ch  
Corylus avellana  u n d  Sambucus racemosa häu figer vertre ten . D ie  ü b rig en  S träucher w ie 
Crataegus laevigata , Euonym us europaea u n d  Acer campestre s ind  k au m  auffallende, se ltenere 
B eim engungen .

In  der K rau tsch ich t tre te n  zu  den  A rten  n äh rs to ffre ich er, b asen ärm ere r bis b asen re icher 
B öden  Z eig erp flan zen  d e r seh r n äh rs to ffre ich en , ka lk re ich en  S tan d o rte  (Corydalis cava- 
G ru p p e ; H O F M E IS T E R  1977). A uch  die du rchw eg  h o h en  bis seh r h o h e n  D eck u n g sg rad e  der 
K rau tsch ich t belegen die F ru c h tb a rk e it d e r B öden . Säure- u n d  A ush ag eru n g sze ig er feh len  fast 
v o llständ ig ; allein Luzula  albida  fin d e t sich selten  m it geringer A rtm äch tig k e it. A ls flo ris tische 
B eso n d erh e it k o m m t Cicerbita alpina vor, eine h o ch m o n tan e  A r t schneere icher L agen, die aus 
rand lich  an g ren zen d en , seh r se ltenen  H o c h s ta u d e n flu re n  in die F lächen  v o rd rin g t. Sie k ü m 
m ert aber u n te r  dem  d ich t gesch lossenen  K ro n en d ach  ju n g er W älder sich tlich  u n d  w ird  s ta rk  
verbissen , so daß sie in  den  F lächen  n ich t b lü h t.

D ie  Typische Subvarian te  k an n  analog d e r T ypischen V ariante des M o n d v io len -E sch e n - 
A h o rn w ald es nach  den  F euch tigkeitsverhä ltn issen  u n d  d e r H u m u sfo rm  in d rei A u sb ild u n g s
fo rm en  u n te rg lied e rt w erd en :
— A u sb ild u n g sfo rm  m it Stellaria nem orum  auf feuch ten  S tan d o rten  in  B achnähe,
— A u sb ild u n g sfo rm  m it Mercurialis perennis auf frischen  bis feu ch ten  B öden  m it S treu zerse t-
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zu n g  in o b e re r  U n te r -  bis M ittelh an glag e  d er B a ch ta lsch lu ch te n  sow ie an S ch atth än g en  und  
eine

— T y p isch e  A u sb ild u n g sfo rm  auf frisch en  bis feu ch ten  B ö d e n  m it g eh e m m te r S tre u z e rse tz u n g  
und in A k k u m u latio n slag en .
B ei d er S u b varian te  n ach  Allium ursinum  d eu te t sich  eine äh n lich e U n te rg lie d e ru n g  an. Sie 

w ird  ab er w egen  d er gerin gen  A rtm ä c h tig k e it , die die H a in m ie re  und  das W ald b in g elk rau t  
erre ich e n , n ich t d u rch g e fü h rt. D iese  A rte n  streu en  w o h l n u r aus an g ren zen d en  B estän d en  ein.

A ls F aziesb ild n er tre ten  in d er Corydalis^Varian te  Lunaria rediviva , Mercurialis perennis, 
Impatiens noli-tangere, Senecio nemorensis und  Allium ursinum  auf. D ie  F arn e  erre ich en  n ich t  
m e h r so  h oh e D e ck u n g sg ra d e  w ie in d er T y p isch en  V arian te , w ob ei die gute S tre u z e rse tz u n g  
ein w ich tig e r F a k to r  ist. Sie b leiben ab er im m e r n o ch  ein ch a ra k te ris tisch e r B estan d teil d er  
G esellsch aft.

In  d er K ra u tsch ich t lassen sich  drei S to ck w erk e  u n te rsch e id e n : D ie  b od en n ah e S ch ich t w ird  
von  den F rü h lin g sg e o p h y te n  des T ren n arten b lo ck es  sow ie v o n  Lamiastrum galeobdolon, 
Arum maculatum, Anemone nemorosa, Asperula odorata, Geranium robertianum, Viola 
reichenbachiana u .a . au fg eb au t. In den versch ied en en  A u sb ild u n g sfo rm en  gesellen sich  n o ch  
Stellaria nemorum, Mercurialis perennis u nd Allium ursinum  h in zu . D ie  H ö h e  d ieser S ch ich t  
re ich t bis ru n d  3 0  cm . E in e  lück ige Z w isch e n sch ich t se tz t  sich  aus Dentaria bulbifera, Epilo- 
bium montanum, Galeopsis tetrahit, Mycelis muralis, Festuca altissima, Stachys sylvatica und  
Polygonatum verticillatum  z u sam m en . Sie w ä ch st bis 6 0  cm  h o c h . D as o b ere  S to ck w erk  w ird  
v on  den H o c h sta u d e n  Lunaria rediviva, Senecio fuchsii e t nemorensis, Impatiens noli-tangere 
und den g ro ß w ü ch sig en  F arn en  au fg eb au t. D ie  O b e rg re n z e  liegt in h o ch p ro d u k tiv e n  B e s tä n 
den zw isch en  0 ,8 0  u nd  1 ,40  m . In  sch lech tw ü ch sig en  B estän d en  gehen  Z w isch e n - und  O b e r 
sch ich t in ein an d er ü b er und  erre ich en  n u r eine H ö h e  v on  6 0 —70  cm .

D ie  Gorydalis-V ariante b esitz t die b u n testen  und  vielfältigsten  A sp e k te  aller E s ch e n -  
A h o rn w ä ld e r, die b eso n d ers  in den h oh en  L a g e n  sch a rf v o n ein an d er g e tren n t sind . B ere its  im  
V o rfrü h lin g  leu ch ten  in vielen  F lä ch e n  die w eiß en , g lo ck en fö rm ig en  B lü ten  des M ä rz b e ch e rs , 
die er 1 0 —2 0  cm  ü b e r den B o d e n  erh eb t. D ie  B a u m s ch ich t ist n o ch  w in terlich  k ahl, w äh ren d  in 
d er S tra u ch sch ich t die H aseln u ß  zu b lü h en  b egin n t.
D e r  E rs tfrü h lin g sa sp e k t, d er sich  je n ach  H ö h e n la g e  und  W itte ru n g  M itte  M ä rz  bis A n fan g  M ai 
h erau sb ild et, w ird  d u rch  die g ro ß e  A n z a h l d er K n o lle n -, Z w ieb el- und  R h iz o m g e o p h y te n  
b estim m t. M it ihren  w eißen u nd ro tv io le tte n  B lü te n tra u b e n  sch m ü ck en  d er H o h le  und  d er  
G efin g erte  L e rch e n sp o rn  den B o d e n . H in z u  k o m m en  reg elm äß ig  B u sch - u nd G elb es W in d 
rö sch e n  m it w eißen und gelben B lü ten . D as S ch a rb o ck sk ra u t und  die h o h e  S ch lü sselb lu m e  
erg än zen  die G e lb tö n e  um  k räftig e , g län zen d e u nd fah le , m a tte  N u a n ce n . Z u  d ieser Z e it ist d er  
M ä rz e n b e ch e r v erb lü h t u nd  fru ch te t. A n  die Stelle sein er g lo ck en fö rm ig en  B lü ten  sind die des 
S auerklees g e tre ten . D e r  G elb stern  ist h äufig  in den d ich ten  H e rd e n  des W ald -B in g elk rau tes , 
die den W ald b o d en  b ed eck en , v e rste ck t. In  einigen F lä ch e n  sch au t die S ch u p p e n w u rz , einzeln  
o d e r in T ru p p s, d u rch  das L a u b . D ie  vegetativen  Teile d er H o c h sta u d e n  und d er K rä u te r  sow ie  
die F arn e  erw eitern  die F a rb p a le tte  um  zah lre ich e  G rü n tö n e . D ie  K ra u tsch ich t ist zu  d ieser Z eit  
2 0 —3 0  cm  h o ch .
In d er Allium ursinum-S u b varian te  b estim m t d er B ä rla u ch  das B ild  d er F lä ch e n . Seine d u n k el
g rü n en , b re it-la n z e ttlich e n  B lä tte r  b ilden eine d ich t g esch lo ssen e K ra u tsch ich t, in d er viele  
P flan zen  v ersteck t b leiben . N u r  die B lü ten  des h oh len  L e rch e n sp o rn s  ragen  darau s h erv o r. D ie  
K ra u tsch ich t ist zu  d ieser Z e it 2 0 —3 0  cm  h o ch .

W enn die G e o p h y te n  M itte  bis E n d e  M ai fru ch te n  u nd  v erg eh en , ist es m it d er F a rb e n p ra ch t  
v o rb ei. M ittlerw eile  h ab en  die S tra u ch a rte n  ih r volles L a u b w e rk  e n tfa lte t, u nd au ch  die B u ch e  
h at die L a u b e n tw ick lu n g  fast v o llstän d ig  ab gesch lo ssen . A h o rn  w ie U lm e  d agegen  b egin nen  
erst m it d em  B la tta u strie b , u nd die E sch e  ist n o ch  n ah ezu  w in terlich  k ahl. A b e r  1 — 2 W o ch en  
sp äter h at sich  das B ild  en tsch eid en d  gew an d elt. M it ihren  blau en  B lü ten  ü b e rz ie h t die M o n d 
viole die F lä ch e n  u nd b ild et n ah ezu  allein den V o llfrü h lin g sasp ek t. Z u  d ieser Z e it h aben  sich  
au ch  die ein zeln en  S to ck w erk e  h erau sg eb ild et. Z w isch en  den G e o p h y te n - und den Lunaria- 
A sp e k t sch ieb t sich  in d er Allium u rsin u m ^arian te  n o ch  d er B lü h asp ek t des B ärla u ch s , d er  
E n d e  M ai m it seinen w eißen S tern d o ld en  das Bild  b estim m t. W en n  er M itte  Ju n i, bald n ach d em
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sich das L au b d ach  vo llständ ig  geschlossen  ha t, vergeht, w erden  die W älder von  einem  starken  
L auchgeruch  d u rch zo g en . In  dem  sich je nach H ö h en lag e  M itte  Ju n i bis A nfang  Juli ansch lie
ßenden  S o m m erasp ek t gleichen sich die Corydalis- u n d  die Typische V ariante bis auf u n te r
schiedliche F az iesb ildungen  u n d  sind artenm äß ig  n ich t m eh r k lar zu  d ifferenzieren . N u r  der 
u n tersch ied liche  S tan d o rt m ach t eine A n sp rach e  d e r G esellschaft m öglich .

F rax ino-A cere tum  ty p icu m  
(Tab. 1: 1 1 2-122)

D ieser S ub asso zia tio n  fehlen  säm tliche T ren n arten  des H irsc h z u n g e n - u n d  des M o n d - 
v io len -E sch en -A h o rn w ald es . M ite in an d er v e rb u n d en  w erden  sie jed o ch  d u rch  die ü b e re in 
stim m end  aus A h o rn , E sche u n d  U lm e zu sam m en g ese tz te  B aum sch ich t. G em einsam  ist ihnen  
auch der S tan d o rt in T alsch luch ten  u n d  an schattigen  S chu tth än g en . A u ß erd em  läß t sich das 
Fraxino-Aceretum typicum  ebenso  w ie das Fraxino-Aceretum lunarietosum  in  zwei V arianten, 
eine Typische u n d  eine nach  Corydalis cava, un te rg lied ern .

F rax in o -A cere tu m  ty p icu m , C orydalis-V arian te  
(Tab. 1: 112-117)

D e r T ren n arten b lo ck  d e r C orydalis^,ariante ist id en tisch  m it dem  d er Corydalis^:ariante 
des M o n d v io len -E sch en -A h o rn w ald es. Sie k an n  in K o n tak t zu  d ieser G esellschaft, aber auch 
u n abhäng ig  davon, n u r  von  B u ch en w äld ern  um geben , V orkom m en. B esiedelt w erden  von  
dieser V ariante fe inerdere iche  B asa ltb lockhalden  u n d  fein- bis m itte lsk e le tth a ltig e  B öden  aus 
devonischen  Schiefern in  su b m o n tan e r bis m o n tan e r H ö h en lag e . D o r t  sto ck en  sie auf U n te r
hängen in B ach ta lsch luch ten  m it n ö rd lich e r w ie auch  sü d lich er E x p o sitio n  u n d  auf nach N o r 
den geneig ten  S ch u tth än g en , w obei die In k lin a tio n  von  5 bis 25 G rad  re ich t u n d  dam it geringer 
ist als in den  an d eren  G esellschaften .

D ie  B öden  sind  m itte l- bis tie fg ründ ige  B rau n erd en  m it e iner m eist geringen  u n d  lückigen 
S treuauflage.

D ie  Z eigerw erte  nach  E L L E N B E R G  (1978) ch arak teris ie ren  den  S tan d o rt als schattig  m it 
e iner rel. B eleu ch tu n g sstärk e  von  5 — 10% (m L  =  3,8). D ie  B ö d en  sind  m itte l bis gu t d u rc h 
feu ch te t (m F =  5,8) u n d  sticksto ffre ich  (m N  =  6,5) m it e iner schw achbasischen  bis basischen 
B o d en reak tio n  (m R  =  6,3).

Bodenprofil 6:

Ort: Orketal nördlich Mittellei
Lage: 620 m ü.NN, Exp.: 0 (in einem Bachttal), InkL: 5 Grad 
Vegetation: Typischer Eschen-Ahornwald, Corydalis cava^\ariante 
Geologischer Untergrund: Dunkelgraue Tonschiefer der Eifel-Stufe

Profilaufbau:

O l 2 cm Buchen- und Ahornlaub, feucht, verklebt, lückig

Ah 0—20 cm lehmiger Schluff, vorwiegend Feinskelettgehalt, vereinzelt Mittelskelett, xlU, Farbe: 10 
YR 3/2—3/3 (bräunlich schwarz bis braun), humos, gut gekrümelt, locker gelagert, frisch 
bis feucht, durchwurzelt, pH-Wert: 5,1

Bv 20,1 —70 cm schluffiger Lehm, etwas geringerer Skelettgehalt, xuL, bröckelig bis polyedrisch zerfal
lend, dicht gelagert, frisch

Cv >  70 cm angewitterter Schiefer

Bodentyp: Braunerde großer Entwicklungstiefe

D ie B aum sch ich t se tz t sich fast n u r  aus Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior u n d  Ulmus 
glabra zusam m en . D ie  B uche h ingegen  sp ie lt in  d ieser S ubvarian te  eine u n te rg eo rd n e te  R olle. 
A uf den tie fg ründ igen , von  N ä h rs to ffa n g e b o t u n d  H an g n e ig u n g  h e r  g ü n stig en  B öden  stocken  
H o ch w ä ld e r; M eh rstäm m ig k e it u n d  Säbelw uchs g eh ö ren  n ic h t zu m  B ild d ieser W älder.
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G erade S tam m form en  und  h o ch  a n setzen d e  K ro n en  ze ich n en  d ie  B äum e aus. D ie  H ö h e  der  
ersten  B a u m sch ich t sch w a n k t z w isc h e n  22 u n d  28 m  m it e in em  K ron en sch lu ß  v o n  4 0 —80% . 
In den  B estän d en  m it e in em  lich teren  K ron en d ach  ist e ine zw e ite  B a u m sch ich t au sgeb ild et, 
d eren  O b erg ren ze  in den  u n tersu ch ten  B estän d en  bei 12 — 18 m  lieg t u nd  2 —40%  der F läche  
d eck t.

E in e äußerst artenarm e S trauchsch ich t ist nur in den  lich teren  W äldern  au sgeb ild et. A lle in  
C o ry lu s  a v ella n a  u nd  C ra ta eg u s  la ev iga ta  sind  n eb en  den  J u n g w ü ch sen  der B äum e an dem  
A ufbau  b ete ilig t.

Z u den  P fla n zen , d ie  ö k o lo g isc h e n  G ru p p en  m it w eiterer  A m p litu d e  a n geh ören , gese llen  
sich  in der K rau tsch ich t m it den  T rennarten  Z eiger  tä tiger u n d  eu trop h er B ö d en , d ie  d eu tlich  
die P ro d u k tiv itä t d ieser E d e lla u b h o lzsta n d o rte  b e leg en .
D ie  U n terg lied eru n g  nach S tella ria  n e m o r u m  u n d  M ercu ria lis  p e re n n is  in drei A u sb ild u n g en  
u n d  deren  Ü b erg ä n g e  ist w eg en  des gerin gen  A u fn ah m em ater ia ls n ich t gu t b eleg t. Sie w ird  aber 
in A n leh n u n g  an d ie  u m fan greich er  d o k u m en tier ten  G ese llsch a ften  b eib eh a lten .

S trukturell ü b erw ieg t d ie Z w eig lied eru n g  der K rau tsch ich t. E in e  b o d en n a h e  S ch ich t w ird  
v o n  den  v ersch ied en en  G e o p h y te n  des D iffer en tia la rten b lo c k e s so w ie  v o n  M ercu ria lis  p e r e n 
nis , S tella ria  n e m o r u m , L a m ia s tru m  g a le o b d o lo n , A n e m o n e  n em o ro sa , O xalis  acetosella , A sp e-  
ru la  o d orata  u .a . geb ild et. D ie  O b erg ren ze  lieg t bei 3 0 —40 cm . Ü b erragt w ird  sie v o n  einer bis 
zu  1,10 m  h o h en  O b ersch ic h t, d ie aus U rtica  d io ica , Im p a tien s  n o li-t a n g e re , S en ecio  fu c h s ii  et 
n em o ren sis  und  A e g o p o d iu m  p o d a g ra ria  au fgebau t w ird . D ie se  A rten  d eu ten  auf eine starke  
N itr ifik a t io n  in den  B estän d en  h in . E in e  F o lge  der gu ten  S tr eu zersetzu n g  ist d ie  geringe B e te ili
gu n g  der Farne an der Z u sa m m en se tzu n g  der K rau tsch ich t. F azies b ild en  M ercu ria lis  p e re n n is  
und A e g o p o d iu m  p o d a g ra ria .

D ie se  Variante verfügt ü b er e in en  farb en froh en  V or- u n d  E rstfrü h lin gsasp ek t, der dem  der 
C o ry d a lisA Jariante des M o n d v io le n -E sc h e n -A h o r n w a ld e s  en tsp rich t. D er  V o llfrü h lin gsasp ek t  
w ird  v o n  einer d ich t g esch lo sse n e n  grünen  K rau tsch ich t b estim m t. N u r  vere in ze lt k ö n n en  d ie  
gelb en  B lü ten  vo n  L a m ia s tru m  g a le o b d o lo n , d ie ro tv io le tten  In flo r e sz e n z e n  vo n  D e n ta r ia  b u l-  
b ifera  u nd  d ie  Spatha v o n  A r u m  m a c u la tu m  das G rü n  d u rch b rech en  und au flockern . Im  S o m 
m er w ird  der A sp e k t durch  H o c h sta u d e n  geprägt. Im p a tien s  n o li-ta n g ere  u n d  S en ecio  fu c h s ii  
et n em o ren sis  b e leb en  m it ihren  gelb en  B lü ten  n o ch  ein m al das B ild . U rtica  d ioica  fü llt d ie  
O b ersch ic h t, d ie  je tz t v o ll en tw ick e lt  ist, m it grünen  F arb tön en . In den  F lächen  d e r  A e g o p o 
d iu m  p o d a g ra ria -F z z ies  b estim m t d ie  Farbe W eiß im  Juni das B ild . E rst A n fa n g  Juni erreicht d ie  
B au m sch ich t ihren  v o llen  S ch lu ß , da d ie  E sch e als le tz te  der B aum arten  d ie  B la tten tw ick lu n g  
a b sch ließ t. D ie  B eständ e m it e in em  h o h en  A n te il an E sch en  b le ib en  h ell, so  daß d ie  sp ä tb lü h en 
den  H o c h sta u d e n  n o ch  g ü n stig e  L ich tb ed in g u n g en  vorfin d en .

F ra x in o-A ceretu m  ty p ic u m , T yp isch e Variante 
(Tab. 1: 1 1 8 -1 2 2 )

D e r  T yp isch en  Variante des F ra x in o -A c e re tu m  ty p icu m  feh len  d ie F rü h lin g sg eo p h y ten  und  
die A rten  der eu tro p h en  B ö d en , d ie für d ie Corydtf/zs-Variante ch arak teristisch  sin d . Sie k o m m t  
auf B lo ck h a ld en  an n ö rd lich  ex p o n ierten  B ergflan k en  w ie  auch in tie f e in g esch n itten en  fe ls ig en  
B achtälern  vor  und  kann im  K on tak t zu  der T yp isch en  Variante des M o n d v io le n -E sc h e n -  
A h o rn w a ld es  steh en . D ie  H a n g n e ig u n g e n  sind  m it 2 0 —45 G rad erh eb lich  extrem er als d ie der 
C o ry d a lisA /arianten. In den  m eisten  F lächen  sind  E ro sio n sa n sä tze  zu  b eo b a ch ten . D ie  B ö d en  
sin d  grob sk e le tth a ltig e , flach - b is m itte lg rü n d ig e  B raunerden  m it Ü b erg ä n g en  zu  B raunerde-  
R ankern  od er  R ankern  über d ev o n isch en  Sch iefern  od er  D ia b a sen .
N a c h  den  Z eigerw erten  v o n  E L L E N B E R G  sind  d ie B ö d en  m itte l b is gut d u rch feu ch tet  
(m F  =  5 ,7) u nd  m äßig  st ick sto ffre ich  (m M  =  5 ,5 ). D ie  B o d en re a k tio n  ist m äßig  bis schw ach  
sauer (m R  =  5 ,5 ). D e r  S tan d ort ist sch attig  m it rel. B e leu ch tu n g sstä rk en  z w isc h e n  5 und  10%  
(m L  =  3 ,8 ).

A u ch  d iese  Variante p räsentiert sich  als ein  A h o rn w a ld  m it E sch e u nd  U lm e . D ie  E sch e  
sp ie lt aber ein e etw as geringere R o lle  als in der C o ry d a lis^ Jariante, w o h in g e g e n  die B u ch e m it
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Ort: NSG „Tiefes Hohl“
Lage: 600 m ü.NN, Exp.: SSO (Schluchtlage), InkL: 35 Grad
Vegetation: Typischer Eschen-Ahornwald, Typische Variante
Geologischer Untergrund: Milde Tonschiefer der Eifel-Stufe

Profilaufbau (aus EBERT 1968, verändert):

Ah- 0—6 cm sandig-lehmiger Schluff, steinig, humos, Farbe: 10 YR 2/2 (sehr dunkelbraun) krümelig, 
sehr intensiv durchwurzelt, pH-Wert (in KC1):3,5

Ah2 6,1—22 cm sandig-lehmiger Schluff, steinig, humos, Farbe: 10 YR 4/3 (dunkelbraun), bröckelig, krü
melig, stark durchwurzelt, pH-Wert (in KCl): 3,9

Bv 22,1—45 cm sandig-lehmiger Schluff, stark steinig, Farbe: 10 YR4/4 (dunkelgelblich braun), bröckelig, 
stark durchwurzelt, pH-Wert: 4,1

Cv >  45 cm Tonschiefer

Bodentyp: Braunerde mittlerer Entwicklungstiefe

Bodenprofil 7:

h ö h e re r S tetigkeit an zu tre ffen  ist. D as E rsch ein u n g sb ild  d e r au fg en o m m en en  B estände re ich t 
von g u tw üchsigen  H o c h w ä ld e rn  m it relativ  geraden  E in ze ls täm m en , die 24 m  H ö h e  erre ichen , 
bis zu  F lächen  m it sch lech t w üchsigen , k ru m m  geratenen  u n d  au se in an d erg eb ro ch en en  
B äum en, deren  W ip fe lh ö h e  bei etw a 14 m liegt. W ied eru m  sind  n u r  die Ju n g w ü ch se  der B äum e 
abw echselnd m it Corylus avellana  u n d  Ribes alpinum  am  A ufbau  d e r S trau ch sch ich t beteilig t.

In  der K rau tsch ich t finden  sich n eben  öko log isch  in d iffe ren ten  A rte n  w ie z.B . A nem one  
nemorosa n u r  n o ch  vereinzelt A rten  d e r n äh rs to ffre ich en  B öden  m it v e rs tä rk te r N itr if ik a tio n . 
Es feh len  aber im m er no ch  Säure- u n d  A ushagerungszeiger, u n d  die F arne  b le iben  w eite rh in  ein 
w ich tiger B estand te il d e r K rau tsch ich t d ieser V ariante. F az iesb ild u n g en  tre te n  n ich t auf. N u r  
m ehrere  F arn arten  zu sam m en  decken  m eh r als 75%  in e inze lnen  A ufnahm eflächen . D u rc h  
diesen F arn re ich tu m  u n te rsch e id e t sich die Typische V ariante von  d e r Corydalis-^W,ariante u n d  
d eu te t auf einen  g ehem m ten  S treu ab b au  h in .

O b w o h l auch in  d ieser V ariante die U n te rg lied eru n g  in  eine A u sb ild u n g  nach Stellaria 
nem orum  u n d  Mercurialis perennis m it Ü b erg än g en  sow ie in  eine T ypische A u sb ildung  w egen 
des geringen  A ufnahm em ateria ls n ich t g u t belegt ist, w ird  sie d o ch  in  A n leh n u n g  an die v o rh er 
besch riebenen  G esellschaften  d u rch g efü h rt.

E ine seh r lückige, k rau tig e , u n te re  S chicht w ird  von  Lam iastrum  galeobdolon, Mercurialis 
perennis, Stellaria nem orum , Oxalis acetosella, A nem one nemorosa u n d  Asperula odorata geb il
det. Dentaria bulbifera u n d  Galeopsis tetrahit le iten  z u r O b e rsc h ic h t über, die hau p tsäch lich  
aus den Farnen  Dryopteris filix-m as, A thyrium  filix-fem ina  u n d  Dryopteris austriaca b esteh t. 
H in z u  k o m m en  n o ch  Festuca altissima, Senecio fuchsii u n d  Im patiens noli-tangere . Ih re  O b e r
g renze liegt bei e tw a 80 cm .

D ieser V ariante feh len  b lü ten re ich e , jah resze itliche  A sp ek te . G rü n  in  allen S chattie rungen  
ist die h e rrsch en d e  Farbe. D e r  Vor- u n d  E rs tfrü h lin g sasp ek t w ird  d u rch  das D u n k e lg rü n  der 
ü b e rw in te rn d en  A rten  u n d  dem  H e llg rü n  ju n g er P flanzen  geb ildet. D ie  n eu en  G ru n d b lä tte r  
von  Festuca altissima in  den  a lten , teilw eise n o ch  g rü n en  H o rs te n  u n d  die au stre ib en d en , n o ch  
e ingero llten  Farnw edel bestim m en  n eben  Lam iastrum  galeobdolon  das B ild. N u r  vereinzelt 
sind  die w eißen B lü ten  des Sauerklees u n d  die ro tv io le tten  B lü ten  d e r zw ieb e ltrag en d en  Z a h n 
w u rz  zu  finden . In  d e r K rau tsch ich t b ild e t sich die endgültige  S ch ich tung  im  V ollfrüh ling  h e r
aus, u n d  n u r  die gelben B lü ten  d e r G o ldnesse l sind  zw isch en  den  F arn en  zu  finden . W enn d er 
W aldschw ingel zu  b lü h en  b eg in n t, h ab en  die B äum e die B la tten tw ick lu n g  w eitgehend  abge
schlossen . In  den  d ann  d u n k len  B eständen  w ird  der S o m m erasp ek t von  F arnen  bestim m t. N u r  
die B lü ten stän d e  des H a in - u n d  F u ch s-G re isk rau te s  u n d  die B lü ten  von  Im patiens noli-tangere 
erscheinen  in  d ieser Z eit als gelbe F arb tup fer.
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