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Die frischesten Standorte im Kontakt mit der V e r o n i c a - S u b a s s o z i a -  
t i on  des H o l c e t u m  besiedelt eine A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s - S u b a s s o -  
z i a t i o n , die gegenüber dem Feuchtwiesentyp vor allem durch die geschwächte 
Vitalität typischer Feuchtwiesenarten sowie durch das Fehlen von Ranunculus 
repens differenziert ist. Hier handelt es sich meist um einen etwas intensiver be
wirtschafteten Typ, so daß die ödlandarten Sieglingia, Polygala und Viola canina 
nur in wenigen Aufnahmen auftreten. Häufig sind es auch noch jüngere Ansaaten, 
die diese Standorte einnehmen. Aber gerade auf den schon ±  trockenheitsgefähr
deten Flächen erfolgt die Umwandlung zum ertragsschwächeren, ärmeren Typ 
recht bald, wenn die Wiesen nicht ständig gedüngt werden. Die zumeist angesäten 
Gräser Dactylis und Alopecurus bleiben schnell zurück, und Festuca rubra sowie 
andere anspruchslosere Arten erlangen erneut die Vorherrschaft. Neben einer 
t y p i s c h e n  ist wiederum eine A r r h e n a t h e r u m - V a r i a n t e  nährstoff
reicherer bzw. stärker gedüngter Standorte unterscheidbar. In der t y p i s c h e n  
S u b a s s o z i a t i o n ,  die für eine Wiesennutzung bereits zu unrentabel ist, sind 
die genannten ödlandarten Zeiger der besonderen Armut der Standorte. Festuca 
rubra und Poa pratensis gelangen hier zur Vorherrschaft.

Die ärmsten und trockensten Standorte werden von einer F e s t u c a  o v i n a -  
S u b a s s o z i a t i o n  mit einigen Sandtrockenrasenarten eingenommen, die hier 
in Verbindung mit Frischwiesenarten, wie Chrysanthemum und Daucus, den Be
ständen das typische Gepräge geben. Die Obergrasbildung ist allerdings so unbe
deutend, daß nur einmal im Jahr, zum Teil überhaupt nur nach günstiger Vegeta
tionsentwicklung gemäht wird. Feuchte- und Humusgehaltunterschiede des Bodens 
werden durch die Ausbildung einer t y p i s c h e n  und einer direkt zu den Sand
trockenrasen weisenden H i e r a c i u m  p i l o s e l l a - V a r i a n t e  widergespiegelt.

c) Der Boden der Gesellschaft ist ein nährstoffarmer Gley (auf Sand), der 
bei der A l o p e c u r u s - S u b a s s o z i a t i o n  noch eine A-Horizont-Auflage bis 
zu 30 cm Stärke hat, zum Teil aber bereits Bleicherscheinungen zeigt und unter 
den beiden trockeneren Subassoziationen zu einem armen Gleypodsol mit relativ 
humusarmem Oberboden übergeht. Die A r r h e n a t h e r u m - V a r i a n t e  be
siedelt zum Teil gleiche, nur stärker gedüngte Böden, ist aber stellenweise — im 
Kontakt mit der gleichnamigen Variante des H o l c e t u m  — auch auf einem 
lehmigen Verbraunten Gley anzutreffen, der die für das UG relativ hohen pH- 
Werte von 6,4 bis 7,0 aufwies. Ein schwach verbräunter Gley (lehmiger Feinsand) 
mit jedoch wesentlich niedrigeren pH-Werten (3,8 bis 4,4) wurde auch selten unter



Alopecurus-SAss. Typ.SAss. Fest.ov.-SAss, 
typ.Var. Arrhen.-Var. typ.Var. H ier.-Var.

Zahl der Auinahmen 21 10 10 9 9
M ittlere Artenzahl 23 24 23 27 22
Charakteristische Artengruppen-
Kombination

Diagnostisch wichtige Arten-
gruppe
Agrostis tenuis I I I +—2 I I 1-2 I I I +-2 IV 4-4 I I I  +-3
Galium mollugo I I r-1 I I +-1 I +-1 I I +-1
Veronica chamaedrys I I +-1 I 1 I + I I I  +-1
Leontodon nudicaulis I 1 I +-1 I I 4 I I I +-1
S ieglingia decumbens I +-1 IV +-2 IV +-2 IV +-2
Polygala vulgaris I + I I +-1 I I r-1 IV +-2
Viola canina I r -+ I I +-1 I I  r-1

' V/eit ere hochstete Artengruppen
Festuca rubra V +-3 V +-4 V 1-4 V 1-3 V +-3
Plantago lanceolata V 1-2 V +-2 V 1-2 V 1-2 V +-3
Holcus lanatus V 1-3 V +-2 IV 1-2 V +-2 IV +-2
Poa pratensis V 1-3 V 1-3 V +-4 V .+-3 V 1-3
Ruraex acetosa IV +-1 IV +-1 IV +-1 I I I +-1 I I I  r-1
Cerastium caespitosum V +-1 IV +-1 IV +-1 I I I + I I  +-1
Anthoxanthum odoraturaL V +-3 IV 4-2 IV 1-2 I I I +-2 I I I  +-2
Ranunculus acer IV +-1 IV +-1 V +-1 I I + IV r -+
B e llis  perennis I I I +-1 IV +-1 I I I +-1 I I 4-1 I I  +-1
Trifolium pratense V +-3 V +-2 V 1-3 V H—2 I I  +-1
Vicia cracca I I I r -2 V +-1 V +-2 I I I 4-1 I I I  +-2
Taraxacum o ffic in a le V +—2 IV +-2 V +-1 IV +-1 I I I  +-1
Achillea millefolium ■ V +-2 IV +-2 V +-2 V +-2 V 1-2
Helictotrichon pubesc .11 +-4 I +-1 I I +-3 . I 4 I I  1
Trifolium  dubium IV +-2 IV 1-2 V +-2 I I I +-3 IV +-2
Dactylis glomerata V +-3 V 1-2 IV 1-3 IV +-2 . IV +-1
Chrysanthemum leuc. IV +-2 I I +-2 V +-2 I I I +-2 I I I  +-2
Daucus carota IV H—2 IV +-2 IV +-2 IV +-2 I I  +-1

Differentialartengruppen
Alopecurus pratensis IV +-3 I I I +-1
Juncus effusus I I + I r I +
lychnis flo s -cu cu li I I I + I I +-1 I + I  +
Arrhenatherum elatius I + V +-2 I +
Pastinaca sativa IV r-1 I + I +
Festuca ovina s .s t r . I +-1 I +-1 I +-1 I I 1-3 I I I  1-3
Rujaex acetosella I + I + I I I r-1 IV +-1
Dianthus deltoides I + I I +-2 I  1-2
Armeria elongata I + I I I +-2 I I  +-2
Hypericum perforatum I +-1 I I  +
Erig eron acer I +-1
Carex p ilu li fe ra I 1 I  +-1
Cerastium arvense I r I + I I I  1
Hieracium p ilo se lla IV +-2
Galium verum I I I  1
Linaria vulgaris I I I  +
Cerastium semidecandrum I  1
Lotus uliginosus V +-2 IV +-2 IV +-1 I I I +-2 I  +
Deschampsia caespit. I I I r-1 I I + I I r -+ I + I  +
Trifolium repens I I I +-2 V +-2 I 2 I I I +-2 I  +

Arten geringer Stetigkeit
Nardus stricta I 1 I 4 I I + I  +
Achillea ptarmica I + I I + I  +-1
Bromus mollis I + I + I + I 1 I I  +-1
Lotus corniculatus I + I 1 I 1 I 2 I  +
Trifolium hybridum I + I 1
Lolium perenne I +-1 I I I +-1 I + I 1
S te lla r ia  graminea I r-1 I +-1 I + I  +

. Prunella vulgaris I +-1 I I +-1 I I +-1 I I +-1
Odontites rubra I + I + I I +-1 I  +
Rhinanthus major I +—2 I + I I +-1 I  +-1
Euphrasia rostkoviana. I 1 I I +—2 I  1



der F e s t u c a  o v i n a - S u b a s s o z i a t i o n  gefunden. Die Standorte der Ge
sellschaft unterliegen einer stärkeren Wechselfeuchtigkeit, der Oberboden wird 
nicht mehr vom Grundwasser beeinflußt, in der F e s t u c a - S u b a s s o z i a t i o n  
erreicht der Saugsaum während der Vegetationsperiode nur noch in Ausnahme
fällen den Wurzelbereich.

d) Die Frischwiesen des UG gehören sämtlich zu diesem armen Typ, der als 
F e s t u c e t u m  r u b r a e  (Scam. 55) Oberd. 57 beschrieben wurde und das A r-  
r h e n a t h e r e t u m  e l a t i o r i s  Br.-Bl. 19 auf nährstoffarmen und extensiv be
wirtschafteten Standorten vertritt. Aus dem Unterspreewald wurde er von S ca- 
moni (1.955) a l s P l a n t a g o  l a n c e o l a t a - F e s t u c a  r u b r a - G e s e l l s c h a f t  
beschrieben. Nach P assarge (1964) ist die Assoziation als Tieflandsausbildung 
( P o l y g a l a c t o - F e s t u c e t u m  Pass. 64) einem T r i f o l i o - F e s t u c e t u m  
r u b r a e  Oberd. 57 im Bereich der basenarmen Silikatverwitterungsböden der Ge
birge gegenüberzustellen. Im vorliegenden Fall werden einige intensiver bewirt
schaftete Flächen, die zum Teil zum A r r h e n a t h e r e t u m  überleiten, mit hin
zugezogen, da eine Angliederung an die Glatthaferwiese infolge ihrer starken 
Verarmung nicht gerechtfertigt wäre. Die Untergliederung ist nur bedingt mit 
der ungenügend belegten von P ass arge (1964) vergleichbar. Doch es entsprechen 
auch dort drei Untergesellschaften verschiedenen Feuchtestufen, wobei die S uc -  
c i s a - S u b a s s o z i a t i o n  jedoch offensichtlich ärmere Standorte als die hier 
beschriebene A l o p e c u r u s - S u b a s s o z i a t i o n  besiedelt und der angedeuteten 
Trockenrasen-AF u. a. der im UG bezeichnende Schafschwingel fehlt.

9. Weidelgras-Weißklee-Weide
(Lolio-Cynosuretum cristati Tx. 37)

Tabelle 21

a) Dauerweiden sind im UG erst seit einigen Jahren verstärkt angelegt wor
den, und diese Entwicklung wird wahrscheinlich noch weiter fortschreiten. So 
zeigen verschiedene Weiderasen noch Erscheinungen von Neuansaaten, ältere Be
stände sind vor allem in Ortsnähe zu finden.

b) Die Dauerweiderasen des UG enthalten stets Lolium perenne als diagno
stisch wichtige Art, aber nur in intensiver genutzten oder neuer angesäten Bestän
den erreicht das Gras höhere Deckungswerte bis zu 3 (—4). Lediglich in einigen 
älteren Dauerweiden ist auch Cynosurus cristatus vorhanden. Oft werden die 
kurzen, trittfesten Rasen auch von Trifolium repens beherrscht, seltener erlangen 
Deschampsia caespitosa und Poa pratensis höheren Anteil, beide durch Beweidung 
gefördert. Da im UG nur auf grundwasserbeeinflußten Böden Weiderasen ge
deihen können, gehören alle Bestände zu der durch Feuchtwiesenarten charakteri
sierten L o t u s  u l i g i n o s u s - S u b a s s o z i a t i o n  Tx. 37. Sie haben im Gebiet 
nahe Verbindung zu den Feuchtwiesen, stehen oft mit ihnen in Kontakt und lassen 
eine analoge Untergliederung nach Feuchtestufen zu. Dabei entspricht eine A gr o - 
s t i s  s t o l o n i f e r a - V a r i a n t e  mit einer R a n u n c u l u s  f l a m m u l a -  und 
einer t y p i s c h e n  S u b v a r i a n t e  den beiden Varianten der C a r e x  f u s c a -  
S u b a s s o z i a t i o n  des H o l c e t u m.  Infolge ungenügender Trittfestigkeit ist 
die R a n u n c u l u s - S u b v a r i a n t e  nur zeitweise zur Beweidung geeignet, da
gegen stellt die t y p i s c h e  S u b v a r i a n t e  die produktionskräftigste und zur 
Beweidung am besten geeignete Weide-AF im UG dar. Eine t y p i s c h e  V a 
r i a n t e ,  der t y p i s c h e n  S u b a s s o z i a t i o n  des H o l c e t u m  entsprechend, 
und eine A g r o s t i s  t e n u i s - V a r i a n t e  auf der V e r o n i c a - S u b a s s o z i a -



Agrostis s to lon ifera -V ar. Typische Var* Agrostis ten .-Var.
Ranunc.flamm.-SVar. typ.SVar.
P lant.-AF typ.AF Plant.-AF typ.AP Plant.-AF typ.AF Plant.-AF typ.AF

Zahl der Aufnahmen 2 1
M ittlere Artenzahl 1 9  17
Charakteristische Artengruppen- 
Kombination

12
23 21

2
23

4
19

2
24

9
23

Diagnostisch wichtige Artengruppe
Lolium perenne 2 1 - 3 1 V
CynosuruE cristatus I I
Phleum pratense I I

Weitere hochstete Artengruppen
Deschampsia caespitosa 2 1-2 2 V
Juneus effusus 1 2 1 I I I
lychnis flo s -cu cu li 1 4 I I
Cirsium palustre 4
Holcus lanatus 1 1 1 V
Festuca pratensis 1 I I I
Poa pratensis 1 1 IV
Alopecurus pratensis 1 2 V
B e llis  perennis 1 + V
Ranunculus acer 1 1 IV
Trifolium  pratense I I
Rumex acetosa ■ I
Taraxacum o ffic in a le 2 +-1 1 V
Prunella vu lgaris I I
Anthoxanthum odoratum 1 + I I
Leontodón autumnalis 2 1 V
Cerastium caespitosum I I
Lotus uliginosus 1 + I I
V ic ia  cracca • I
Trifolium  repens 2 3 2 V
P o ten tilla  anserina 1 2 + IV
Agrostis canina 2 1 2 I

D i f f erentia l  or tengruppon
Agrostis sto lon ifera 1 1 I I
Glyceria flu itan s 1 2 1 I I I
Pholaris arundinacea 1 1 I I
Ranunculus repens 2 +-2 2 V
Carex g ra c i lis 1 1 1 I I
Carex fusca 1 IV
Ranunculus flammula 2 +-1 +
Coltha p a lu stris 1 + 4
Dactylis glomerata I I
Trifolium  dubium I
Plantago lanceolata I I
A ch illea  m illefolium I I
Leontodón nudicaulis I I
Festuca rubra
Chrysanthemum leucanthemum
Agrostis tenuis I
Hypochoeris radicata I
Plantago major 2 +-1 IV
Poa annua 1 4 I I
Sagina procunbens I I

Arten geringer Stetigkeit
Carex leporina
Odontites rubra I
Rumex crispus I I
Carex h irta I I
Trifolium  frag ife run I I
C irsiun arvense I
Polygonum anphibium + I
Alopecurus geniculatus I I
Galium uliginosum 1 4 I
Juncus crticu latus I I
Juneus bufonius I I

+—4 + 2 2 4 1 - 3 2 1 -3 V -t—3
1-2 1 2 1 + 1 + I +-1
+-1 1 1 1 + I +

+ -3 2 2 1-2 3 1 IV +-2
+—2 1 2 + 2 1-2 1 2 I I I +-1
.4-1 + 1 + 1 4 1 + I +

+ 1 1 I +
1 1 2 1-2 4 1-2 2 + V 1-2
H— 2 1 2 1 1 + 1 + I I I 1-2
1 - 4 2- 1 2 4 +-2 1 2 V 1-2
+-2 2 1 + 4 +-2 1 + I I 1
1-2 1 2 1 3 1-2 1 1 IV +—2
+-1 + 2 1 3 +-1 1 + I I I +-1
+-1 2 +-1 3 +-1 1 1 I I I 1-2
+-1 1 + I I I +-1
1-2 2 1 3 1-2 1 1 V 1-2
+-1 1 4 I 1
+-1 1 + I I I +-1
+—1 + 1 1 2 +-1 2 1-2 IV 1-2
+—1 + 2 +-1 3 +-1 1 + IV +-1
+-1 2 +-1 1 1 1 + IV +-1
+-1 1 4 1 1 I I I +—
2 - 4 3 2 2 -3 4 3 2 2 -3 V 1 - 3
+-2 + 1 2 1 1 1 2 I I +-1
+ 1 1 I I +-1

1 2
+-1 2
+-1 1
+-2 2 1 4 I +
+
+-2 2 4 1 +

+ 1 1 3 +-2 1 1 I I I 4—2
+ 1 4 1 + I I I 4-1
+ 1 1 3 1 2 + -2 V 4 -2
r-1 1 1 . 4 + -1 2 + -1 I I I 4 -2
+ + 1 1 2 1 V 4-1

2 1 -3 4 1 -2 1 1 IV 1 -3
T 1 I I 4

+ 1 + ‘ 2 1 -3 I I I ' 4 -3
+ 1 1 V 4-1

+ -2 2 + 1 + •
+ -1 2 + -1
+ -1 1 +

1 + 1 + I 4
-!• T
+ 1 4 1 + I 4
+ -1 1 + 1 1 1 1
+ -1 1 1
4 2 + -1 1 + I I I 4
4
+ -1  4

1 +

+ 1 +
+ -1 1 + I 4
+ 1 + I 4

t i on des H o l c e t u m  entsprechenden Standorten sind von bereits deutlich ge
schwächter bis trockenheitsgefährdeter Produktivität. In allen Varianten ist eine 
intensiver beweidete P l a n t a g o  m a j o r - A F ,  in der sich in durch Weidebetritt 
hervorgerufenen Rasenlücken auch kurzlebige Arten, wie Poa annua und Sagina 
procumbens, ansiedeln können, entwickelt. Am häufigsten ist sie jedoch in dem 
produktionskräftigsten Typ der A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a - V a r i a n t e .

c) Dauerweiderasen befinden sich im UG nur auf wenigstens zeitweise vom 
Grundwasser beeinflußten Standorten, auf trockeneren Böden wäre die Produk
tionskraft der Rasen nicht groß genug, um bei der ständigen Weidenutzung nicht



zu stark geschädigt zu werden. Die Bodentypen entsprechen denen der parallelen 
Feuchtwiesen-AF.

d) Im UG sind die klimatischen Verhältnisse noch günstig genug, um insbe
sondere das wenig winterfeste Lolium und seltener auch Cynosurus noch mit aus
reichender Vitalität gedeihen zu lassen. Ähnliche Verhältnisse liegen im Ober
spreewald vor (F reitag  1957a), während sich im stärker subkontinental beein
flußten Oderbruch Lolium bereits nur noch in frischen Ansaaten zu halten vermag 
und Cynosurus schon ganz ausfällt (F reita g  1957b). Es handelt sich also um eine 
gemäßigt subkontinentale Rasse gegenüber der subozeanischen. Die Bestände des 
UG sind jedoch — als Parallelerscheinung zu den Feucht- und Frischwiesen — eine 
ärmere AF. Sie lassen sich nur sehr bedingt der A n t h o x a n t h u m -  V a r i a n t e  
ärmerer Standorte bei P assarge (1964) angliedern und sind eventuell wie die 
entsprechenden Wiesengesellschaften als eine eigene Assoziation abzutrennen, wo
für jedoch noch nicht genügend Material vorliegt.

III. Ackerunkrautgesellschaften

Da im UG zwischen den feuchtesten, vernässungsgefährdeten und den bereits 
zu trockenen Äckern andererseits nur ein Grundwasserniveauunterschied von etwa 
1 m liegt, hat sich die Grundwasserabsenkung auf die Verteilung der Ackerflächen 
im Gebiet entscheidend ausgewirkt. Zu trocken gewordene Äcker wurden in 
großem Umfang brachgelassen und sind heute als Silbergrasfluren oder Kiefern
aufforstungen vorhanden, dagegen sind ausgedehnte Ackerflächen aus ehemaligen 
Grünländereien entstanden.

Die soziologische Gliederung der Ackerunkrautgesellschaften ergab auf den 
feuchtesten Standorten nur unbedeutende Unterschiede zwischen Halm- und 
Hackfrucht sowie Winter- und Sommerfrüchten. Auf den trockeneren Standorten 
waren die Unterschiede im allgemeinen zu groß, um nur Sommer- und Winter
fruchtausprägungen ein und derselben Gesellschaft zu unterscheiden, wie das in 
neuerer Zeit in zahlreichen Arbeiten, namentlich aus dem mitteldeutschen Raum, 
getan wurde. Wie mehrere Autoren an Hand von Beispielen aus wärmeren Ge
bieten mit nitratreicheren Böden vermuten (vgl. E llen berg  1963, S ch u bert  
1966), kommt es dort zu einer Begünstigung der wärmekeimenden und stickstoff
liebenden „Hackfruchtunkräuter“ und damit zu einer weitgehenden Angleichung 
der Unkrautbestände unter beiden Feldkulturen, was unter ungünstigen Verhält
nissen nicht eintritt. Es lassen sich im UG keine diagnostisch wichtigen Arten 
finden, die in beiden Feldkulturen mit ausreichender Stetigkeit Vorkommen, nur 
einige weitverbreitete Unkräuter sind hochstet auf allen Äckern vertreten. Die 
während des Winters und zeitigen Frühjahrs meist ±  stark vernäßten Standorte 
lassen auch bei Winterfruchtkulturen die für sie sonst typischen Herbst- und 
Frühjahrskeimer nur ungenügend oder überhaupt nicht aufkommen, an den 
trockeneren Standorten können sie sich dagegen ungehindert entfalten, werden 
aber durch Bearbeitungsmaßnahmen aus den Sommerkulturen ferngehalten, so 
daß dort eine ungestörte Entwicklung der Unkräuter erst vom Frühjahr ab erfolgt. 
Im UG werden auf den stärker vernässungsgefährdeten Äckern allerdings meist 
nur Hackfrüchte oder Sommergetreide angebaut.



1. Vielsamen-Gänsefuß-Gesellschaft
(Panico-Chenopodietum polyspermi Br.-Bl. 21) 

Tabelle 22

Tabelle 22
Panico-Clienopcdietun polyspermi

Haci¿fr. Halmf r .

Saiil der Aufnahmen 55 7
M ittlere Artenzahl 25 22
Charakteristische Artengruppen-
Kombination

Diagnostisch w ichtige Artengr.
Chenopodium polysneriium I I I  r - 2
Oxalis s tr ic ta I  +-1 I  +•
Rorippa is lánd ica IV +-1 I I I  +-1
Bidens t r ip a rt itu s I I  +-1 V +-1

Feuchtezeiger
S tad e s  p a lu stris I I  +-1 I I  1
P o ten tilla  anserina I I  +-1
Mentha arvensis I  +-1 I  +
Polygonuri arnrhibium. I  + I  +
lythrum s a lic a r ia I  +
Galeopsis b if id a I  + I  +
Juneus bufonius V + - 3 V 1 - 5
Gnaphalium uliginosum I I  +-1 I I I  +
P lantago intermedia I I  + - 2 IV +-1
R iccia  glauca I  +-1 I I I  +-1
P o ttia  spec. I  +-1 V + - 2
Sagina proeuwbens I I  +-1 I  1
Polygonum hydropiper I  +-2 I I  +-1

Weitere hochstete Artengruppen
Myosotis arvensis IV + - 2 I I  1
Tripleurospermum inodorum I I  r -1 I  +
Plantago major I I I  +-1
Poa annua I I  +-1 I I  +
Polygonum p ers icaria I I I  + - 2 V 1 - 2
Veronica arvensis I I I  +-1 I I I  +-1
Apera sp ica-venti I  +-1 V + - 2
Arabidopsis thaliana I I I  +-1 I  +
Erysimum cheiranthoides IV . + - 2 I I  +
Echinochloa c ru s -g a lli V + - 3 I I I  +-1
Galinsoga p a rv iflo ra I I I  r - 3 IV +-1
Sonchus asper IV +—2 I I  +-1
Sonchus oleraceus I  +-1 I I I  +-1
Senecio vu lgaris I I  +-2
Chenopodium album V + - 2 I I I  +-1
Polygonum toiuentosum V + - 2 I I I  1
Polygonum lapathifolium I I  + - 2
S te lla r ia  media V +-A V +-1
Capsella bursa-pastoris IV +-1 I I  +-1
Anagallis  arvensis I I I  +-1 I I I  +—2
Sonchus arvensis IV r -1 I I I  +-1
Polygonum convolvolus IV +-1 I I I  +-1
Polygonum aviculare I I I  +-1 I  +-1
Agropyron repens IV + - 2 I I I  +—2
Agrostis sto lon ife ra IV h—2 I I I  +-1
V io la  arvensis I I  +-1 I I  +-1
Trifolium  repens IV +-2 V +—2
Equisetum arvense I I  +-1

D iffe ren tia la rten  der Spergula-
SAss.
Raphanus raphanistrum I I I  +-1 I I  +
Spergula arvensis IV +—2 I I I  +-1
Rumex acetose lla I  + -3 I I  +-1

Arten geringer S tetigkeit
C irsiun arvense I  +
V ic ia  h irsuta I I  +-1 I I I  +-1
Myosotis versico lo r I  +-1
Amaranthus retro flexu s I  +
Setaria  v ir id is I  r -+
Anthemis cotula I  + - 2 I  +
L ami um purpureum I  +-1
Taraxacum o ffic in a le I  +
Veronica agrestis I  +-1
V ic ia  sativa I  + I I I  +-1
Plantago lanceolata I  r -1
A ch illea  m illefolium I  r -+
Chrysanthemum leucanthemum I  r -1
Cerastium caespitosum I  +
Galeopsis tetrah it I  + I  +
Chenopodium rubrüm I  +-1



a) In feuchten Senken der Ackerflächen und auf Äckern inmitten der Wiesen
gebiete kommt im ganzen UG verstreut und meist kleinflächig diese Gesell
schaft vor.

b) Charakteristisch für die Gesellschaft sind verschiedene Feuchtezeiger. Zu 
der diagnostisch wichtigen Artengruppe wurden im Gebiet auch Rorippa islándica 
und Bidens tripartitas hinzugezogen, die hier nicht — wie bei P ass arge (1964) — 
Differentialarten einer feuchteren Variante sind. Eine feuchtere Stufe wird weit
gehend nur quantitativ durch verstärktes Auftreten der Feuchtezeiger charakteri
siert. Auch Krumenfeuchtezeiger erscheinen unter den bezeichnenden Elementen. 
Junens bufonius, das im Gebiet „Wassergras“ genannt wird, kann Deckungswerte 
von 3 bis 5 erreichen. Alle Bestände gehören zu einer S p e r g u l a - S u b a s s o z i a -  
t i o n nährstoffärmerer Standorte. Die Kulturarten sind vor allem Kartoffeln, Fut
terrüben und in Ortsnähe auch verschiedene Gemüse, seltener wird Sommergetreide 
(Gemenge) und nur an den trockensten Stellen auch Winterroggen angebaut. In 
nassen Jahren sind die feuchten Stellen stark vernässungsgefährdet, so daß z.B. 
die Kartoffeln ausbleiben und nachträglich Sonnenblumen oder andere Futter
pflanzen angesät werden müssen.

c) Die Gesellschaft besiedelt die tiefstgelegenen, feuchtesten Stellen innerhalb 
der Ackerkomplexe. Der Boden ist ein typischer Gley mit stark humosem bis an- 
moorigem Oberboden über Sand. Die Mächtigkeit des A-Horizontes ist unter
schiedlich, zum Teil nicht größer als in trockeneren Ackertypen, doch bewirkt der 
hohe Humusgehalt eine gute Wasserhaltekraft auch bei stärkerem Absinken des 
Grundwassers.

d) Die Gesellschaft gehört eindeutig zum P a n i c o - C h e n o p o d i e t u m  
p o l y s p e r m i  Br.-Bl. 21, das das subatlantische O x a l i d o - C h e n o p o d i e -  
t um p o l y s p e r m i  Siss. 42 nach Süden ablöst (vgl. P assarge 1964). Wie in 
anderen Gegenden Nordostdeutschlands ist die Gesellschaft mit nur geringen Ab
weichungen sowohl auf Winter- als auch Sommerfruchtäckern zu finden.

2. Sandmohngesellschaft
[Papaveretum argemone (Libb. 32) Krusem. et Vlieg. 39]

Tabelle 23

a) Die Gesellschaft besiedelt die Winterfruchtäcker auf mittleren Standorten 
und ist über große Flächen verbreitet.

b) Bereits im zeitigen Frühjahr werden die Äcker von einem Teppich ver
schiedener Ephemeren überzogen: Arabidopsis, Veronica hederaefolia, Erophila 
und die bezeichnende Veronica triphyllos. Neben den beiden letztgenannten Arten 
gehören die im Frühsommeraspekt auffallenden anspruchslosen Mohnarten Pa- 
pavey dubium und argemone sowie Myosotis micrantha zur diagnostisch wichtigen 
Artengruppe. Einige mit dem A p h a n o - M a t r i c a r i e t u m  verbindende Arten, 
wie Aphanes arvensis, Vicia hirsuta und Veronica arvensis, treten mit mittlerer 
Stetigkeit auf. Bis auf Arabidopsis und Veronica arvensis bleiben alle vorgenann
ten Arten fast ausschließlich auf die Wintergetreideäcker beschränkt. Den armen 
Sandstandort charakterisieren die azidophilen Diffenrentialarten einer S c l e -  
r a n t h u s - S u b a s s o z i a t i o n ,  zu der alle Bestände im UG gehören. Feuchte
unterschiede werden durch Ausbildung mehrerer Untereinheiten angezeigt. Die 
feuchtesten Standorte besiedelt eine S t a c h y s  p a l u s t r i s - V a r i a n t e  mit 
typischen Grund- und Krumenfeuchtezeigern. Bezeichnend ist eine noch weit-



Stachys- Typische Var. Arnoseris-
Var. Juncus-SVar. typ.SVar. Var. 

Gnaph.-St.

Zahl der Aufnahmen 7 6 27 7 1 4
M ittlere Artenzahl 25 27 24 16 1 6
Charakteristische Artengruppen-
Kombination

Diagnostisch wichtige Artengr.
Papaver argemone I I + I I +-1 I I I  +-1 IV +-2 I I I  +-1
Papaver dubium I + I 1 IV r -2 I I I +-1 I I I  + - 2
Veronica triphy llo s I 1 I I I  +-1 I I I +-2 V + - 2
Erophila verna I I 1 I I I +-1 I I I  +-1 I I +-1 IV +-1
Myosotis micrantha I I 1 I I + I I I  + - 2 IV +-1 IV +-1

Weitere hochstete Artengruppen
Apera so ica-venti V +-2 V +-2 V 1 - 3 V 1-2 V 1 - 2
Veronica arvensis IV +-1 I I I +-1 IV +-1 IV +-1 I I  1
Myosotis arvensis I I I 1 I I I + IV H—2 I I +-1 I  +
V icia  hirsuta I I +-1 I I I + I I  +-1 I + I  +
Aphanes arvensis I I +-1 I I I  r - 2 I I I +-1 I  +-1
Polygonum convolvolus I I I +-1 IV +-1 V +-1 IV +-1 V 1 -2
Viola  arvensis IV 1 I I I +-1 V + - 2 V 1-2 IV + - 2
Polygonum aviculare IV +-1 I I I +-1 I I I  +-1 I I + I I I  +
Chenopodium album I I +-1 V +-1 I I I  r -1 I I + IV +-1
S te lla r ia  media I I I +-1 IV + IV + -2 I I +-1 I  +
Capselia bursa-pastoris IV +-1 I I I +-1 I I I  + - 2 I + I  +
Anagallis  arvensis IV +-1 IV +-1 IV + - 2 I I +-1 I  1
Cirsium arvense IV +-1 IV +-1 IV +—2 I 1
Vicia sativa I I + TV + IV +-1 I I + I  +-1
Verónica hederifo lia IV + - 2 IV +-1 I I I  + -2
Arabidopsis thaliana I I 1-2 I I +-1 I I I  +-1 I + I  1
Setaria v ir id is I I I +-1 I I  +-1 I  +-1
Centaurea cynnus I I I +-1 I I I +-1 IV + - 2 V 1-2 IV + - 2

D if fe r entialartengruppen
R Lithospermum arvense I + I I I  +-1 I I I +-2 IV +-1
R Descurainia sophia I  + I I + I  r -1
S Spergula arvensis I I I +-1 IV +-1 I I I  +-1 I I I +-1 IV +-1
S Riunex acetos e lla I I I +-1 I I I +-2 I I I  +-1 I I r I I  +-1
S Scleranthus annuus I I + I I I  +-1 IV 1-2 I I  +-1
Stachys p a lustris I I +
Uentha arvensis I I I +-1
Bidens t r ip a rt itu s I +
Agrostis sto lon ifera I I I +-1 I  +
Juncus bufonius V 1 -3 V 1-2 V + -3
Plantago intermedia I I I + I  +
Myosurus minimus I + I  +
Pottia  spec. I I I 1-2 V 1-2 I I I  + - 2 I  +
Bryum spec. I 1 I 1
R iccia glauca I I I +-1 IV +-1 I I  +-1
Sagina procumbens I I + I I I + I  +-1
Minuartia viscosa I + I  +
Juncus capitatus I I +-1 I I I +-1 I I  +-1
Illecebrum v e r t ic i l la t I 2
P o ten tilla  anserina I + I  +-1
Polygonum cmphibium I + I I + I  +
Oxalis s t r ic t a I I I +-1 I I I +-1 I I  +-1 I +
Trifolium  repens V +-1 V +-1 IV r -1 I + I  +
Gnaphalium uliginosum I I I +-1 V +-1
Polygonum hydropiper I I +-1 I 1
Erysimum cheiranthoide:s i l l +-1 I I I +-1 I  +
Polygonum persicaria I I +-2 I I +—2 I  +
Polygonum tomentosum I I + I I I +-1 I  +
Sonchus oleraceus I I + I I I + I  +
Sonchus asper I + I  +
Sonchus arvensis I I + • I + I  +-1
Senecio vu lgaris I I +-1 I + I  +
Lsmium purpureum I r I + I  +
Arnos eris  minima I I r -+ I + I I  r -+ I r V + - 2
Veronica d i l le n i i I  + IV +-1

Arten geringer Stetigkeit
Odontites rubra I + I + I  + I  r -1
Tripleurospcrnum inod. I I I + I 1 I r -+ I + ■I *■-+
Raphanus raphanistrum I  r -1 I I  +
Erigcron canadensis I + I I + I  + I  +
Hypochoeris glabra I + I  r I  +-1
Anthémis cotula I + I + I  r -+ I +
Agropyron repens I 1 I 1 I  +-1 I + I  +
Erodium cicutarium I  +
Ach illea  m illefolium I + I I  r -1 I + I  +
Ecuisetum arvense I I + I I + I I  +-1 I  r -+

R -  D if fe rcn tia la rt  cn der Lithospernum-Rasse 
S = D iffe ren tia la rten  der Scleranthus-SAss.



gehende Verwischung der Unterschiede zu den Sommerfruchtäckern, wobei die 
eigentlichen diagnostisch wichtigen Arten der Gesellschaft nur mit geringer Stetig
keit auftreten. Hier wird der Einfluß der stärkeren Durchfeuchtung und zeitweisen 
Vernässung im Winter und zeitigen Frühjahr spürbar. In der t y p i s c h e n  V a 
r i a n t e  bildet eine J u n c u s  b u f o n i u s - S u b v a r i a n t e  den Übergang zur 
S t a c h y s - V a r i a n t e  mit einer normalen und einer feuchteren G n a p h a -  
l i u m - S t u f e ,  die durch eine große Zahl von Krumenfeuchtezeigern gekenn
zeichnet ist, da bei den ±  reinen Sandböden ohne stauende Schichten im UG 
Krumenfeuchte auch ein Zeiger für Grundwassernähe ist. Zum Teil werden hier 
auch N  a n o c y p e r i o n - Bestände miterfaßt (vgl. A r n o s e r e t u m). Die feuch
teren AF könnte man mit gewisser Berechtigung auch noch als Winterfrucht
ausprägung zum P a n i c e t u m  stellen, was jedoch bei den folgenden AF nicht 
mehr möglich ist. Schon der trockenen Stufe der J u n c u s - S u b v a r i a n t e  fehlen 
die charakteristischen Sommerfruchtunkräuter bis auf Einzelexemplare, und die 
diagnostisch wichtige Artengruppe des P a p a v e r e t u m  ist mit hoher Stetigkeit 
vertreten. An den trockensten Stellen kommt es zur Ausbildung von zum A r n o -  
s e r e t u m tendierenden Beständen, die als A r n o s e r i s - V a r i a n t e  mit Arno
seris und Veronica dillenii charakterisiert werden sollen. Auf Grund der Arten
kombination gehören sie noch eindeutig zur Sandmohngesellschaft.

c) Die Gesellschaft besiedelt die mittleren Standorte innerhalb der Acker
flächen mit für die Verhältnisse des UG guten bis mittleren Winterfruchterträgen. 
Die häufigste Kulturart ist Winterroggen. Der Boden ist in der S t a c h y s - V a 
r i a n t e  und J u n c u s - S u b v a r i a n t e  ein typischer nährstoffarmer Gley auf 
Sand mit gut bis mäßig humosem Oberboden. Nur einige Äcker auf höher
gelegenen Stellen innerhalb der Grünlandflächen im Tal der Pretschener Spree 
bestehen aus anlehmigem Sand, ohne daß sich in der Vegetation genügend deut
liche Unterschiede für die Abgrenzung trophiebedingter Untereinheiten ergeben. 
Inder t y p i s c h e n  S u b v a r i a n t e  sowie vor allem in der A r n o s e r i s - V a 
r i a n t e  sind ein geringerer Humusgehalt des Oberbodens und Übergangsbildun
gen zu einem Gleypodsol bzw. Podsol bezeichnend. Die pH-Werte liegen im 
mäßig bis schwach sauren Bereich. Eine Abstufung des Grundwassereinflusses ist 
von der S t a c h y s - V a r i a n t e  über die t y p i s c h e  zur A r n o s e r i s - V a -  
r i a n t e  vorhanden, in dieser kann auch bereits eine Trockenheitsgefährdung in 
niederschlagsarmen Sommern eintreten.

d) Die Bestände entsprechen dem P a p a v e r e t u m  a r g e m o n e  (Libb. 32) 
Krusem. et Vlieg. 39, wie es in neuerer Zeit von P assarge (1959, 1964), K rausch  
und Z abel (1965) u. a. aus dem nordostdeutschen Flachland beschrieben wurde. 
Vom A p h a n o - M a t r i c a r i e t u m  c h a m o m i l l a e  Tx. 37 unterscheidet sich 
die Gesellschaft vor allem durch ihren ärmeren Standort (im UG reine Talsande). 
Bereits in der südlichen Niederlausitz (hier allerdings auch schon auf kräftigeren, 
teils lehmigen Moränensanden) wird sie durch das A p h a n o - M a t r i c a r i e 
t um abgelöst. Floristisch ist die Gesellschaft von jener vor allem durch das ver
stärkte Auftreten der genannten Frühjahrsephemeren und der beiden Mohnarten 
sowie durch eine verstärkte Verarmung unterschieden. Zum A r n o s e r e t u m ,  
das die extrem armen Standorte besiedelt, bestehen zahlreiche Übergänge. Die 
Bestände des UG lassen sich zu der gemäßigt-kontinentalen L i t h o s p e r m u m -  
R a s s e  mit Lithospermum arvense und Descurainia sophia stellen (vgl. P assarge 
1964). Sie gehören auch sämtlich der S c l e r a n t h u s - S u b a s s o z i a t i o n  ärme
rer Standorte an. Die weitere Untergliederung wird hier nach Feuchtestufen zum 
Teil abweichend von P assarge (1964) vorgenommen.



Tabelle 24
Panic etuia c ru s -g a l l i i

Stachys-Var. Typische Var. D ig ita r ia -
Juncus buf.-SVar. typ.SVar. Var.

Gnaph.-St.
Hackfr. Kalmfr. Hackfr. Halmfr. Hackfr. Halmfr.

Zahl der Aufnahmen 27 5 15 3 37
M ittlere Artenzahl 22 24  23 26  20
Charakteristische Artengruppen- 
Kombination
Diagnostisch wichtige Artengruppe
Echinochloa c ru s -g a lli V +-2 I 4 V 4-1 2 +-1 V 4 -2
Galinsoga p a rv iflo ra IV r-3 I + ■ I I I r -2 1 + IV r - 3
Erysimum cheiranthoides V +-1 I I +-1 I I +-1 1 1 IV 4 -2

Weitere hochstete Artengruppen
Polygonum convolvolus V +—2 V +-1 V +-1 2 1 V 4 - 2
V io la  arvensis I I I +-1 I I I +-1 V +-1 2 1 IV 4-1
Polygonum aviculare I I +-1 V +-1 I I I +-1 2 1 I I 4-1
Agropyron repens IV +-2 I I I +-1 V +-1 1 + IV 4 -2

Chenopodium album V + -3 V +-1 V +—2 2 1 V 4 -2
S te lla r ia  media V +-3 V +-1 V 1-2 3 1 V 4 -3
Capsella bursa-pastoris; IV +-1 I I 4 I I I +-1 1 + I I I 4-1
Polygonum tomentosum V +—2 I I +-1 V +-2 3 + IV r-1
Polygonum lapathifolium  I I +-1 I 1 I I +-2 I 4 - 2
Anagallis  arvensis I I I +-1 IV +-1 I I + 3 +-1 I I I 4-1
Cirsium arvense I I I +-3 IV +-1 I I I +-1 1 + I I I 4 -2
V icia  sativa I + I 4 I I + 3 +-1 I I 4
Setaria  v ir id is I + I 1 I I +-1 I I I 4-1
Verónica arvensis I I +-1 I I +-1 I I I +-1 2 +-1 I I 4-1
Raphanus raphanistrum I I I +—2 I I I +-1 IV 4 -2 2 +-1 IV 4 -3
Myosotis arvensis IV +-2 IV +-1 IV +-1 3 +-2 I I I 4-1
Vic ia  hirsuta I +-1 I 4 I + 3 4 I I 4-1
Arabidopsis thaliana I I I +-1 I I I +-1 I I I 4-1
Polygonum persicaria I I I +-1 I 1 I I 4-1 2 +-1 I I 4-1
Sonchus oleraceus I I 4-1 I I 1 I + 1 + I I 4-1
Sonchus asper IV r-2 I + . I I I +-1 1 + I I 4-1
Senecio vu lgaris I I I +-1 I 1 I 1 1 + I I 4-1
Sonchus arvensis IV +-2 I I I +-1 I I +-1 1 1 I I 4-1
Agrostis sto lon ifera I I I +-2 I I I +-1 I I +-1 2 +-2 I I I 4 -3
Equisetum arvense I +-1 I 1 I I I +-1 1 + I I I 4-1
Trifolium  repens I I I +-1 I I I +-1 I I I +-1 3 1 I I I 4-1

G Apera sp ica-venti I r-1 I I I +-1 I 4 3 1 I 4-1
D iff  er ent ia la r t  engruppen
S Spergula arvensi3 I I I +-1 V 1-2 IV +-2 2 +-1 I I I 4-1
S Rumex acetosella I I r-1 I I +-1 I I +-1 1 1 I 4-1
S Scleranthus annuus I 1 I 4-1
Stachys pa lu stris IV +-1 I I I .1 I r I 4
Mentha arvensis I + I I I + I r
Bidens tr ip a rt itu s I I r - 4
Rorippa islándica I I r -+ .1 + I r
Juncus bufonius IV +-2 IV 1-2 V +-1 3 1 - 3 V 4 -2
Plantago intermedia I 1 I I I +-1 •I +-1 1 1 I 4
Pottia  spec. I I I 1 3 1 I 4
Riccia glauca I + I I I +-1 I +-1 3 4-1 I 4
Sagina procumbens I + 1 + I 4
Polygonum hydropiper I + I I I 4-2 ■ I + I 4-1
Illecebrum vertic illa tum  I 1 I + I 1
Oxalis s tr ic ta I r -+ I I 4 I I + 1 1 I r - 4
Gnaphalium uliginosum I I +-1 I I I +-1 V +-1 2 + I 4
D ig ita r ia  ischaemum I r I + I I r -+
Arncseris minima

Arten geringer S tetigkeit
Euphorbia helioscopia I + I r -+ I 4
Galium aparine I 1 I + I + I 4-1
Tripleurospermum inodor.I I r-1 I I I +-1 I I +-1 1 4 I I r - 4
Plantago major I I +-1 I 1- 1 + I 4
Galeopsis tetrah it I +-1 I + 1 + I 4-1
Aphanes arvensis I + ■ I 4
Erigeron canadensis 1 + I 4
Hypochoeris glabra I + I I + 1 + I 4
Poten tilla  anserina I + I + I +
Polygonum amphibium I + I 4 I + I 4
Amaranthus retro flexus I + I r - 4
Urtica urens I 1 I + I 4
Anthemis cotula I +-1 I r-1 1 + I 4
Lamium purpureum I +-1 I + I + I 4
Veronica agrestis I 1 I + I 4-1
Lamium amplexicaule I +-1 I + I 4-1
Taraxacum o ffic in a le I + I 4
Papaver dubium I + I I +-1 I I 4-1
Erodium cicutarium ■ I I + I 4
Centaurea cyanus I +-1 2 + I I 4-1
Melandrium album I r-1 I 4
Ach illea  m illefolium I + I + 1 + I r - 4
Plantago lanceolata I r -+ I 4

G = Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in  Hackfruchtäckern 
S = D iffe ren tia la rten  der Spergula-Subass

6
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I 2
I I 1
I 1

V 4-1
I I 4
I I 4-1
I 1

I I I 1
I I I 4-1

I 4
I I I 1-2

I I 1
I 1
I 4

I I 1
I I I 4
I I 4-1

I I I 4-1
I 4
V 4 -2
I 1

I I 4-1
I I 1
I 1

IV +-1
V +-1

IV 1 
I I  1 
I  +

V h—2 

I  4
I  +

I  4 

I  +

I  +

I  +
I  +

I I I  +-1

19
19

V
IV
IV

V 
IV 
I I
V
V 

IV 
IV 
IV
I

I I
I I I

IV
I I

I I I
I I I
I I
I I
I
I

I I
I
I

I I
IV

I I I
I

+ -2
+-3
4-1

+-1
+-1
+-1
+-2
1-2
+-2
+-1
+-1
1
+-1

+-2
r-1
+-1
+-1+
+-1
+
+-1

r-1
+-1
+-1
+-1

I I I  +-1  
I  +-1  
I  +
I  +

I I  +

I  r

I  1

I  +
I  +-1  
I  +

I  r

I  + 
I I  + 
I  +

I  +
I  +-1

I  + 
I I  +

I I  +-1  
I  r -1  
I  +
I  r

17

IV + - 2  
I I  +-1  
IV +-1

V +-1  
I I  + 

I I I  +-1  
IV +-1
V + - 2  

IV + - 2  
I I I  +-1  
IV +-1  
I  +

I I I  +-1  
I I I  r -1  

I  +
TV +-2

I I I  r -1  
I I  +-1  

I I I  +-1  
I  + 

IV +-1  
I I  +-1

I I  +
I I  r -+  
I I  +-1  
I I  +-1  

I I I  +-1  
I I I  +-1  

11-2

V +-1  
I I  r -+  
I I  +-1
I  +

I I I  r -+

I  r

TV h—2 
I  r -1

I  + 

I  +

I  + 
I I  r -1

I  +

I  1 
I  +

I  + 
I  +



3. Hühnerhirsegesellschaft
[Panicetum crus-gallii Krusem. et Vlieg. (39) 40]

Tabelle 24

a) Auf den Sommerfruchtäckern der mittleren Standorte ist die Gesellschaft 
im UG weitverbreitet.

b) Die Gesellschaft ist vom C h e n o p o d i e t u m  p o l y s p e r m i  negativ 
durch das Fehlen (bis auf Einzelexemplare) der Feuchtezeiger differenziert, denn 
ihre diagnostisch wichtigen Arten kommen auch dort bereits hochstet vor, haben 
hier jedoch den Schwerpunkt ihrer Entwicklung. Am weiteren Bestandesaufbau 
sind zahlreiche allgemein verbreitete Ackerunkräuter beteiligt, von denen vor 
allem Agropyrony Raphanus, Polygonum tomentosum und persicaria, die Sonchus- 
Arten, Senecio vulgaris sowie Setaria viridis gegenüber den (nicht zu grundfeuch
ten) Winterfruchtäckern differenzieren. Zwischen den Beständen unter Sommer
getreide und unter Hackfrüchten bestehen geringe Unterschiede in der Häufigkeit 
dieser Arten, die im Getreide etwas Zurückbleiben, während sich in ihm Apera 
stärker ausbreitet. Sämtliche Bestände des UG gehören zur S p e r g u l a - S u b -  
a s s o z i a t i o n  armer Standorte (vgl. P assarge  1964), jedoch kommen einige 
Differentialarten der S o n c h u s - S u b a s s o z i a t i o n  von P assarge (1964) hier 
auch vor. Die weitere Untergliederung nach Feuchtestufen kann etwa parallel zu 
der des P a p a v e r e t u m  erfolgen, jedoch gehen einige Arten, die dort Differen
tialarten sind, hier durch alle AF (Trifolium repens, Agropyron, Juncus bufonius), 
was durch Bewirtschaftung und Mikrorelief hervorgerufen wird.

c) Die Standorte sind — bis auf die unterschiedlichen Kulturmaßnahmen — 
die gleichen wie in den entsprechenden AF des Papaveretum.

d) Die Gesellschaft entspricht dem P a n i c e t u m  c r u s - g a l l i i  Krusem. et 
Vlieg. (39) 40, das das subatlantische D i g i t a r i e t u m  i s c h a e mi  Tx. et Prsg. 
(42) 50 im südlichen und östlichen Mitteleuropa ablöst, und zwar dem S p e r -  
g u l o - P a n i c e t u m  (Krusem. et Vlieg. 39) Tx. 50 in der gemäßigt-mitteleuro
päischen Normalrasse (vgl. P assarge 1964).

4. Lammkrautgesellschaft
[Arnoseretum minimae (All. 22) Tx. 37]

Tabelle 25

a) Auf den armen Sandäckern ist diese Gesellschaft im Wintergetreide weit
verbreitet.

b) Das meist häufige Lammkraut charakterisiert die armen Winterroggen
äcker recht eindeutig, neben ihm sind Teesdalia nudicaulis, Veronica dillenii und 
seltener Holcus mollis bezeichnende Arten in der Unkrautvegetation. Auch die 
säureliebenden Arten der Scleranthus-Gruppe haben hier den Schwerpunkt ihrer 
Entfaltung. Verschiedene Übergänge bestehen zum P a p a v e r e t u m ,  die in einer 
M y o s o t i s - S u b a s s o z i a t i o n  mit einer typischen und einer J u n c u s  b u - 
f o n i u s - V a r i a n t e ,  die die entsprechende Subvariante des P a p a v e r e t u m  
auf krumenfeuchten, aber etwas weniger frischen und vor allem humusärmeren 
Standorten ablöst, zusammengefaßt werden. Neben einer normalen ist wieder 
eine frischere G n a p h a l i u m - S t u f e  anzutreffen. Zum Teil entsprechen die 
Bestände den oft als N a n o c y p e r i o n  -Assoziationen (vor allem I l l e c e b r e -  
t um v e r t i c i l l a t i  Diem., Westh. et Siss. 40 und J u n c u s  c a p i t a t u s - G e -



S e i l s c h a f t  Pass. 64) beschriebenen Gesellschaften, wozu jedoch bei der ein
deutigen Vergesellschaftung mit den typischen Ackerunkräutern wenig Berechti
gung vorliegt, zumal bei den meisten Standorten im Wintergetreide die Acker
furchen zu niedrig sind, um veränderte Standortsbedingungen in diesem Mikro
relief zu erzeugen. Sämtliche Aufnahmen wurden auch nicht auf Stoppeläckern, 
sondern in der Feldfrucht aufgenommen. Eine sehr artenarme t y p i s c h e  S u b 
a s s o z i a t i o n  wird auf den extremsten, ertragsschwachen Ackerstandorten von 
einer C o r y n e p h o r u s - S u b a s s o z i a t i o n  abgelöst. Der Winterroggen steht 
hier nur sehr lückig und wird meist kaum meterhoch, so daß der größte Teil dieser 
Flächen heute gar nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird und von C o r y n e -  
p h o r e t e n  oder Kiefernaufforstungen eingenommen wird.

Tabelle 25
Arnoseretum minimae

Myosotis-SAss. Typ.SAss. Coryn.-SAss.
Juncus bu f.-V ar. typ.Var.

Gnaph.-St.

Zahl der Aufnahmen 16
M ittlere Artenzahl 20
Charakteristische Artengruppen- 
Konbination

Diagnostisch wichtige Artengr.
Arno seris  minima V +—2
Teesdalia nudicaulis I I +-1
Veronica d i l le n i i I I
Holcus mollis I I +

Weitere hochstete Artengruppen
Rumex acetosella TV +-2
Scleranthus annuus IV +-1
Spergula arvensis V H—2
Setaria  v ir id is rv +-1
Apera sp ica-venti 'V H—2
Chenopodium album IV +-1.
Polygonum convolvolus V 1-2
V io la  arvensis V +-1
Polygonum aviculare I I I +
Centaurea cyanus I I +-1

Differentialartengruppen
Papaver argemone I +
Papaver dubium I +-1
Mrophila verna I I +-1
Myosotis micrantha I +-1
Aphanes arvensis I I +-1
Trifolium  repens IV +
Anagallis arvensis I I I +-1
Myosotis arvensis I r-1
S te lla r ia  media 
Capsella bursa-pastoris

I +
Juncus bufonius V +-1
Pottia  spec. V +-1
Juncus capitatus IV +-1
Plantago intermedia I +
Hyp eric  vim humifusum I +
Illecebrvun vertic illa tum I 1 - 3

Agrostis sto lon ifera I +
Galeopsis tetrah it I I +-1
Polygonum persicaria I I +-1
Gnaphalium uliginosum I I I r -+
R iccia  glauca I I I +
Polygonum hydropiper I I +-1
Oxalis s tr ic ta rv +-1
Corynephorus canescenc
V io la  eutricolor  
Spergula vernalis

i r

Arten geringer Stetigkeit
Odontites rubra  
Raphanus raphanistrum

i r -+

Rrigeron canadensis i l +
Hypochoeris g labra i +
D ig ita ria  ischaemum i +
Rquisetum arvense i +
Polygonum tomentosum i +-1
Vicia  sativa i +-1
Cirsiura arvense i l +
Agropyron repens i +
Ach illea  m illefolium i +-1
Agrostis tenuis

17 19 11 1 4
1 5 13 9 11

V H—2 V +-2 V 1-2 V 1-2
I I +-1 I I +-1 I I I +-1 I I +-1

I I I r-1 I I I +-1 .11 +-1 I I I +-2
I +-2 I I +-1 I +

IV +-2 IV +—2 V +-2 V +-2
IV H—2 V +-2 I I I +-2 IV +-1
IV H—2 V +-2 V H—2 V +-1
I I +-1 I I +-1 I +-1 I I +-1
V +-2 V 1-2 V +-2 V +-2

I I I r -+ I I + I I +-1
V +-2 V 1 - 2 V 1-2 V 1-2

IV +-1 IV +-1 I I +-1 I I I r -+
I I +-1 IV + . I + I I +-1

I I I r-1 IV +-1 I I I H—1 I I +-1

I I r -+
I + I + ■

I I +-1 I +-1
I I + I I +-1

I I I +-1 I +
I I I +-1 I I I  r -+ I r

I +-1 I +
I +-1 I +
I +
I +
V +-1

I I 1
I I +
I +

I +-2
I +-1
I +
I +

I  r I  r I I I  +
I  r IV + -2

I  r I I  + -2

I  +
I  + I  +. I  +

I I  + I  + I  +-1
I  + I I  +-1 I  +

I. 1 I I  + -2
I  +

I  + I  + I  r I  r
I I  + I  +• I  r
I  +

I I  +-1 I I  +-1
I  +
I  + I  +



c) Die Gesellschaft besiedelt die humusärmsten Standorte innerhalb der 
Wintergetreideäcker des UG. Nicht so sehr die Grundwasserverhältnisse als Nähr
stoff- und Humusarmut sind die begrenzenden Standortsfaktoren gegenüber den 
trockenen P a p a v e r e t u m  - AF. Der Boden ist ein ±  entwickelter Podsol, dessen 
Profil durch die Ackernutzung oft gestört wurde. Die pH-Werte liegen im mäßig 
bis stark sauren Bereich, wobei die niedrigsten Werte meist im humushaltigen 
Oberboden zu finden sind. Die Grundwasserverhältnisse folgen in ihrer Ab
stufung den verschiedenen AF. In den krumenfeuchten AF liegen sie am günstig
sten. Dazu kommt es in ihnen zum Teil zu einer zeitweisen Durchfeuchtung des 
Oberbodens infolge ihrer häufigen Lage in flachen Senken, in die das Regenwasser, 
das in den trockenen, humusarmen Sandboden der höhergelegenen umliegenden 
Flächen kaum eindringt, abfließt. An anderen Stellen ist auch eine Verdichtung 
des Bodens durch schmale, nur wenige Zentimeter starke, feinkörnigere bis schluff
reiche oder schwach anlehmige Sandstreifen im oberflächennahen Untergrund fest
zustellen. In der C o r y n e p h o r u s - S u b a s s o z i a t i o n  ist im allgemeinen 
kein Grundwassereinfluß auf die Vegetation mehr vorhanden.

d) Die Bestände gehören zum subatlantischen T e e s d a l i o - A r n o s e r e t u m  
mi n i ma e  (Male. 29) Tx. 37 in einer gemäßigt-kontinentalen V e r o n i c a  di l -  
l e n i i - R a s s e  (vgl. P assarge 1964). Auch in der weiteren Untergliederung in 
drei Subassoziationen kann der zusammenfassenden Darstellung bei P assarge 
weitgehend gefolgt werden.

Tabelle 26  
Chenopodietum a lb i

Echixiochloa-Var. Typ. Var.
Juncus-SVar. typ.SVar.

Zahl der Aufnahmen S 9 9
M ittlere Artenzahl 1 6 11 11
Charakteristische Artengruopen-
Kombination

Diagnostisch wichtige Artengr.
D ig ita ria  ischaemum rv +-1 n i  +-1 IV +-1
Setaria  v ir id is i n  +-1 IV +-1 IV +-1

V/eitere hochstete Artengruppen
Chenopodium album V 1 - 2 V r - 2 V 1 - 2

Polygonum convolvolus IV 1 - 2 V + -2 V +-1
Vio la  arvensis I I I  +-1 I I  +-1 I I  +-1
Polygonum avieu lare I I I  +-1 I I  + IV +
Agropyron repens IV 1 IV +-1 IV +-1

Centaurea cyanus I I  +-1 I I  +-1 I I  +-1

Equisetum arvense IV +-1 I I  + I I  +-1
Agrostis s to lo n ifera I I  + -2 I  1 I I  +

D ifferentialartcngruppen
S Rumex ccetosella IV +-1 IV +-1 I I  +-1
S Scleranthus annuus I I I  1 I I  + I I I  +-1
S Arnoser is  minima I I I  +-1 I  + I I  +-1
S Raphanus raphanistrum I I I  +-1 I I  +-1 IV + -2

Echinochloa c ru s -g a lli I I I  r -1 I I I  + - 2
Galinsoga p a rv iflo ra I I  r -+
Polygonum toraentosum IV r -1 IV r -1 I  r
Cirsium arvense I I  + I  +
S te lla r ia  media I I  +-1 I  +
A n agrllis  arvensis I I  r -+
Erysimum cheiranthoides I I  + I  r
Trifolium  repens I  +
Arabidopsis thaliana I I  + I  +
Juncus bufonius V +-1
Illecebrum vertic illa tum I  1
Gnaphalium uliginosum I I  +
Polygonum persicaria - I I  +

Arten geringer Stetigkeit
Hypochoeris g labra I  + I I  +-1
Holcus mollis I  +
Apera spica-venti I  1 I  + I  +
Capsella bursa-pastoris I  + I  + I I  r -+
Myosotis arvensis I  + I  r
E rodium cicutarium I I  +-1

Ach illea  m illefolium I I  +



5. Artenarme Gänsefußgesellschaft
[Chenopodietum albi Pass. (55) 64]

Tabelle 26

a) Die armen Äcker werden unter Sommerfrucht (Kartoffel!) von dieser Ge
sellschaft eingenommen, jedoch ist sie wesentlich seltener als das A r n o s e r e t u m.

b) Die Gesellschaft wird nur schwach gekennzeichnet durch das verstärkte 
Auftreten von Digitaria ischaemum und den Schwerpunkt der Entwicklung von 
Setaria viridis. Einige Säurezeiger kennzeichnen eine azidophile R u m e x  ace-  
t o s e l l a - S u b a s s o z i a t i o n  (vgl. P assarge 1964). Arnoseris kommt hier nur 
selten zur Blüte, so daß es nur häufiger zu finden ist, wenn im Vorjahr Winter
getreide auf demselben Standort angebaut wurde. Vor allem ist die Gesellschaft 
jedoch negativ gegenüber dem P a n i c e t u m  differenziert. Die artenarmen, schon 
am schwach humosen Oberboden und der meist schlechten Wüchsigkeit der Kar
toffeln kenntlichen Bestände entwickeln sich erst ziemlich spät im Jahre zu einer 
charakteristischen Unkrautvegetation. Die Untergliederung in Untereinheiten ent
spricht etwa der des A r n o s e r e t u m ,  mit dem sie analoge Standorte besiedeln. 
Eine Paralleleinheit zu der C o r y n e p h o r u s - S u b a s s o z i a t i o n  des A r n o 
s e r e t u m konnte jedoch nicht gefunden werden, da die entsprechenden Standorte 
für die Kartoffel noch unrentabler sind als für Winterroggen.

c) Die Standorte sind bis auf die durch Bearbeitungsmaßnahmen hervor
gerufenen Unterschiede die gleichen wie in den entsprechenden A r n o s e r e 
t um- AF.

d) Die Bestände gehören zur Assoziationsgruppe des C h e n o p o d i e t u m  
a l b i  Pass. (55) 64 in der gemäßigt-kontinentalen Assoziation des D i g i t a r i o -  
C h e n o p o d i e t u m  a l b i ,  gemäßigte Normalrasse. Nach P ass arge (1964) ist 
die Gesellschaft bisher lediglich aus Mecklenburg und Brandenburg bekannt. Sie 
zeichnet sich durch extreme Artenarmut aus, die sie vor allem negativ von anderen 
Digitaria iscbaemum-Gesellschahen unterscheidet.

IV. Ödlandgesellschaften

Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung zu nassen bzw. die für 
Ackernutzung zu trockenen Flächen nehmen heute 0,4 bzw. 3,6 % der Fläche des 
UG ein. Dabei sind die zu nassen Ödländereien in den vergangenen 120 Jahren 
um die Hälfte vermindert worden, während die zu trockenen Flächen in den 
vergangenen Jahrzehnten beträchtlich Zunahmen und erst in jüngster Zeit durch 
Kiefernaufforstungen wieder nutzbar gemacht werden.

1. Juncus bulbosus-Gesellschaft

Tabelle 27

Der mittlere Teil des Großen Luches südöstlich Alt-Schadow wird weit
gehend von einer J u n c u s  b u l b o s u s - G e s e l l s c h a f t  eingenommen. Sie ist 
hier großflächig in relativ einheitlicher Ausbildung entwickelt. Neben Juncus 
bulbosus, die mit meist hohen Deckungswerten vorkommt, sowie einer Reihe



mit Kleinseggenriedern verbindenden Arten ist die hohe Stetigkeit von Carex 
gracilis, Veronica scutellata und Mentha aquatica sowie von Glyceria fluitans und 
Potentilla anserina bezeichnend. Drei AF sind unterscheidbar: eine oft langfristig 
überstaute P o t a m o g e t o n - A F ,  eine „ t y p i s c h e “ und eine G l y c e r i a - A F  
etwas trockenerer, randlicher Standorte.

Tabelle 27
Juneus bulbosus-Gesellschaft

U tr icu la r ia - Typ.AF G lyceria- 
AP______________________ AF

Zahl der Aufnahmen 2 1 1
Liittlere Arte:izahl 17 23 17

Juneus bulbosus 2 4 4 1
Juncus articu latus 2 2 2 2
Hanunculus flammula 2 1 1 1
Hydrocotyle vu lgaris 1 + 1
S te lla r ia  p a lustris  
Carex flava 1 +

+ +

Carex g ra c i lis 2 1 + 1
Galium palustre 2 1 1 1
Veronica scutellata 2 + 1 1
Iysimachia vu lgaris 2 1 1 1
Lythrum sa lic a r ia + +
Lycopus europaeus 2 1 +
Mentha aquatica 2 +-1 1 1
Juncus effusus 2 + 1 1
P oten tilla  anserina 2 + 1 1
Cirsium palustre + r
G lyceria flu itan s 2 1 1 3
Phalaris arundinacea
U tricu la ria  vu lgaris  
Potamogetón natans

2 1 
2 +

1 1

Typha la t i fo l ia  
Sparganiura simplex
Ranunculus' repens 
iúriophorum august i f  olium

2 + +
+

+
+

Plantago intermedia 1 + +
Bidens trip a rt itu s + r

Die soziologische Stellung muß noch ungeklärt bleiben, obwohl die Bestände 
dem J u n c e t u m  b u l b o s i  Oberd. 57 sehr nahe stehen.

2. Torfmoos-Kleinseggen-Rieder
(Sphagno-Caricion canescentis Pass. 64)

Tabelle 28

Sehr selten und kleinflächig in einigen kleinen Moorsenken kommen im UG 
torfmoosreiche Kleinseggenrieder vor, die dem Unterverband des S p h a g n o -  
C a r i c i o n  c a n e s c e n t i s  Pass. 64 des C a r i c i o n  c a n e s c e n t i - f u s c a e  
Nord. 36 zuzuordnen sind. Es sind dies: das S p h a g n o - C a r i c e t u m  l a s i o -  
c a r p a e  Steffen em. Pass. 64 in der typischen Subassoziation und das S p h a g n o -  
C a r i c e t u m  c a n e s c e n t i s  (Tx. 37) Pass. 64 in der bultigen O x y c o c c u s -  
S u b a s s o z i a t i o n  und einem bedingt zur t y p i s c h e n  S u b a s s o z i a t i o n  
zu stellenden Bestand mit gelegentlicher Streunutzung.

Anhangsweise seien hier noch zwei Sphagnum-veldie Bestände unbestimmter 
soziologischer Stellung genannt: ein möglicherweise zur S p h a g n u m - J u n c u s  
e f f u s u s - G e s e l l s c h a f t  prov. Pass. 64 gehörendes artenarmes Binsenried in 
der Randzone des obengenannten S p h a g n o - C a r i c e t u m  l a s i o c a r p a e  
und aus zwei kleineren isolierten Senken ein artenarmer S p h a g n u m - C a l a -  
m a g r o s t i s  c a n e s c e n s - B e s t a n d .



Tabelle 28
Torfmoos-Kleinseggenrieder

Zahl der Aufnahmen 1
Artenzahl 20

Carex lasiocarpa 4
Carex in f la t a  +
Carex canescens 
Carex fusca
Agrostis canina 1
Eriophorum angustifolium  
Comarum palustre +
V io la  p a lu stris  +
Hydrocotyle vu lgaris  1
Epilobium palustre  
Sphagnum palustre 3
Sphagnum nemoreum 2
Sphagnum fimbriatum 2
Sphagnum recurvum 
Sphagnum teres  
Aulacomnium palustre 1
Polytrichum commune 2
Uo lin ia  coerulea 2
Carex e la ta  +
Carex vesicaria  
Calamagrostis canescens 2 
Peucedanum palustre +
Lysimachia vu lgaris 1
Lysimachia th y rs iflo ra  
Iycopus europaeus 
Lythrum sa lic a r ia  
Galium palustre  
Galium uliginosum  
Phalaris arundinacea 
Ranunculus flammula 
Juncus effusus 
Drosera ro tu n d ifo lia  ■+
Vaccinium oxycoccuc 
Drosera intermedia +
Rhynchospora alba +
Holcus lanatus 
Lotus uliginosus  
Cirsium palustre  
S te lla r ia  p a lu stris  
Deschampsia caespitosa  
Po ten tilia  anserina 
Ranunculus repens 
Ruxiex acetosa
Pectuca rubra  
Luzula m ultiflora  
P o ten tilla  erecta 
Calluna vu lgaris  
A ch illea  ptarmica 
Keimlinge u.Jungpflanzen 
Pinus s i lv e s t r is  1
Rhamnus frángula  
Betula pubescens 
Betula pendula

b c d e f

1 1 1 1 1
19 29 25 1 9 12

1
1
1 +
2 1

3 -' + 0 1 1
1
1 +

1 1 +
1

r
2 1 2

3 2 1 3 3
2
2

1
3

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

1 1 1
1

1 1 1 3
1 1 1 +
1 + 1 1 2

1
r +

1
1 1
1

1
1
2 3

+
1

+ + 1 +
+ + +
1 + + 1

+
1

+

1
1

+
+

+
+

+
r

1 + +
1 r

a: Sphagno-Caricetum laciocarpae, feuchtex'e AF 
b : " " ,  trocknere AF
c: Sphagno-Caricetum canescentis, Oxycoccus-SAcs. 
d: " " ,  typische SAss.
e: Sphagnum-Juneus e ffusus-G es.(? ) 
f :  Sphagnum-Calamagrostis canescens-Ges.(?)

3. Pfeifengraswiese
(Succisietum pratensis Tx. 37 em. Pass. 64)

Tabelle 29

In dem nicht mehr genutzten Ubergangsstreifen zwischen den Grünland
flächen im Tal der Pretschener Spree und den höhergelegenen Wald- und Acker
flächen ist im UG selten und kleinflächig ein Pfeifengrasrasen zu finden, der sich 
infolge der fehlenden intensiveren Bewirtschaftung in Restbeständen ehemals 
wahrscheinlich weitaus stärker verbreiteter Molinia-Rasen halten konnte. Im Ge
gensatz zum zentralen Spreewald, wo die Pfeifengraswiesen ausgedehnte Flächen 
einnehmen, sind sie im UG wirtschaftlich völlig bedeutungslos. Die Bestände 
gehören zu der artenarmen Pfeifengraswiese ( Mo l i n i e t u m a c i d o c l i n u m



Tabelle 29
Succisietum pratensis

¡.lentha-
SAss.

Calluna-
SAss.

Zahl der Aufnahmen 1 1
Artenzahl 20 24-
Charakteristische Artengruppen-
Kombination
Diagnostisch wichtige Artengr,
láolinia coerulea 5 3
P o ten tilla  erecta 2
Gentiana pneumonanthe 1
Succisa pratensis + 1
Achillea ptarmica + 1
Selinum ce rv if olium. 2

V/eit ere Artengruppen
DeGchampsia caespitosa 1
Cirsium palustre +
Pilipendula ulmaria . +
Lotus u liginosus +
Holcus lanatus +
Rumex acetosa + 1
Festuca rubra 1
Plantago lanceolata 1
Luzula campestris 1
Car ex pánicea 2 1
Carex flacca 1
Carex h irta 1

D i f f erent ia la r t  engruppen
Hydrocotyle vu lgaris 2
Cornar um palustre 2
Agrostis canina 1
Peucedanum palustre 2
Galium palustre 1
Iythrum sa lic a r ia 1
Lysinachia vu lgaris 1
Calar,íagrostis canescens 1
V io la  canina +
líardus s tr ic ta 2
S ieg lin g ia  decumbens 1
S a lix  repens +
Pestuca ovina s .s t r . 1
Agrostis tenuis 2
Veronica chamaedrys +
Ach illea m illefolium
Centaurea 3acea 1
Betula pendula K .u .juv. .+
Kubus fruticosus juv. +
Rhamnus frángula jjuv. + +

Tx. 37), die von P assarge (1964) als S u c c i s i e t u m  p r a t e n s i s  neu gefaßt 
wurde. Die beiden Aufnahmen sind zu einer feuchteren M e n t h a - S u b a s s o -  
z i a t i o n  und einer trockeneren, zu den N a r d e t e n  überleitenden C a 11 u n a - 
S u b a s s o z i a t i o n  (vgl. P assarge 1964) zu stellen. Die Böden sind ein An- 
moorgley mit stärkerer Durchfeuchtung bzw. ein nährstoffarmer Gley, der stär
kerer Wechselfeuchtigkeit unterliegt.

4. Borstgrasrasen
(Nardetalia)

Tabelle 30

Nur selten und kleinflächig treten im UG borstgrasreiche Bestände auf, meist 
als schmaler Saum am Übergang von Wiesen- oder Moorsenken zur höhergelege
nen Waldfläche. Zum P o l y g a l a c t e t u m  v u l g a r i s  Prsg. 50 in der frischeren 
M o l i n i a - S u b a s s o z i a t i o n  gehört ein gelegentlich zur Streunutzung ge
mähter bzw. selten beweideter Bestand, den einige Kulturrasenarten als zur 
A c h i l l e a - V a r i a n t e  zählend charakterisieren (vgl. P assarge 1964). Der 
Boden ist ein nährstoffarmer Gley mit beginnender Podsolierung. Im Gegensatz 
zu der subatlantischen Vikariante mit Galium saxatile und Genista anglica (vgl. 
F ischer  I960) gehört die Ausbildung in der Niederlausitz dem verarmten, ge



mäßigt-mitteleuropäischen V i o l o - P o l y g a l a c t e t u m  (Fröde 50) Pass. 64 
an. Vergleichbare Bestände beschreiben S camoni (1955) und F reita g  (1957a) aus 
dem Unter- bzw. Oberspreewald.

Tabelle 30  
Borstgracrasen

Polygalact etum C a ric i-
Hardetum

Zahl der Aufnahmen 1 1
Artenzahl 30 20

Nardus s tr ic ta 2 2
P o ten tilla  erecta 1 2
Crrex leporina +
Veronica o f f ic in a lis +
V io la  canina +
Polygala vu lgaris r
S ieg lin g ia  decurabens +
Agrostis canina +
V io la  p a lu stris 1
Carex panicea 1
Hydrocotyle vu lgaris 1
Carex fusca +
Luzula m ultiflora 1
Calluna vu lgaris 2 3
Carex p i lu l i fe r a 1 +
Deschampsia flexuosa 3 1
Vaccinium m yrtillus 2
Vaccinium v it is -id a e a 1
Festuca ovina s .s t r . +
Hieracium p i lo s e lla +
Hypochoeris radicata r +
Rumex acetosella + +
Hypericum perforatum 1
llo lin ia  coerulea 3
Succisa pratensis +
A ch illea  ptarmica +
S a lix  repens 1
Deschanpsia caespitosa 1
IIolcus lanatus +
Trifo lium  repens r
Plantago lanceolata +
Festuca rubra +
Cerastium caespitocum +
Taraxacum o ffic in a le +
Briza media +
Ach illea  m illefolium +
Chrysanthemum leucanthemum +
Anthoxanthum odoratum +
Luzula cnmpestris + 1
Betula (pendula) K 1
Pinus s i lv e s t r is  K +

In einer ausgetrockneten ehemaligen Moorsenke im Bereich des Stieleichen- 
Birken-Waldes östlich Neu-Schadow fand sich ein zum N a r d o - J u n c i o n  
s q u a r r o s i  Oberd. 57 gehörender Borstgrasrasen. Obwohl Juncus squarrosus 
dem Bestand fehlt, kann er doch dem C a r i c i - N a r d e t u m  Pass. 64 feuchter 
oligotropher Sandstandorte zugeordnet werden. Es handelt sich hier um einen 
feuchteren, anmoorigen und wohl nur durch Wildverbiß kurzrasig gehaltenen 
Bestand, der somit auch standörtlich vom P o l y g a l a c t e t u m  unterschieden ist.

5. Molinia-Heide 

Tabelle 31

a) In baumfreien Senken innerhalb des Kiefernwaldgebietes sind heide
ähnliche Molinia-reidie Bestände entwickelt. Nirgends nehmen sie allerdings grö
ßere Flächen ein. Selten sind sie auch mit Kiefern aufgeforstet worden.

b) Molinia beherrscht das Bild dieser Flächen eindeutig. Neben Calluna und 
Vaccinium myrtillus sind einige andere Wald- und Heidearten sowie Arten wech
selfeuchter Ödlandrasen, die zum Teil auch Relikte ehemaliger Laubwaldbestände 
sein können, recht unterschiedlich und mit geringer Stetigkeit am Bestandesaufbau



Tabelle 31 
Molinia-Heide

Sphagnum- Typ.AF 
AF

Zahl der Aufnahmen 1 4
M ittlere Artenzahl I5 1 4

Llolinia coerulea 4
Calluna vulgaris  
Vaccinium m yrtillus +

4  4 -5  
4  + -2
3 1-2

Deschampsia flexuosa +
Vaccinium v it is -id a ea  
Pleurozium schreberi 2
Dicranum undulatum

1 2 
1 2

P oten tilla  erecta 
Nardus s tr ic ta  
S ieg lin g ia  decumbens 
Agrostis canina 1
Luzula m ultiflora +
Luzula campestris 
Carex panicea 
Carex fusca

2 +-1 1 +1 +
1 1 
2 +-1 
1 1 1 +
1 1

Juncus effusus 2 +
Cerastium caespitosum 2 r -+
Pohlia nutans 1 1
Pteridium aquilinum 2 +
Dryopteris austriaca 1
Luzula p ilo sa  +
Sphagnum recurvum 2
Sphagnum palustre 1
Aulacomnium palustre 2 1 +
Polytrichum commune +
Calamagrostis canescens +
Lysimachia vu lgaris 1
Cladonia chlorophaea 2 +-1
Cladonia cornutoradiata 1 +
Cladonia glauca 1 1
Cladonia squamosa 1 +
Cladonia g r a c i lis  1 +
Cladonia impexa 1 +
Cladonia deîormis 2 +-1
Cladonia b a c illa r is  1 +
Cladonia pleurota 1 1
Cladonia floerkeana 1 +
Pinus s i lv e s t r is  K .u .ju v .1  2 1
Betula pendula K .u .juv. 3 +

beteiligt. Feuchteunterschiede werden durch eine S p h a g n u m - A F  (ohne Cal
luna) und eine trockenere, als typisch zu bezeichnende AF angezeigt. Auf offenen 
Anmoorbodenstellen zwischen den Molinia-Horsten siedeln sich oft Cladonia- 
Arten an. Molinia ist meist kurzrasig, da es hier innerhalb der umgebenden gras
armen Kieferngehölze starkem Wildverbiß unterliegt.

c) Die Senken stehen unter Grundwassereinfluß mit stärkerer Wechselfeuch
tigkeit. Die stark sauren Böden (pH bis 3,2) sind Anmoor über Sand mit unter
schiedlicher Humusauflage (20 bis 80 cm), in der S p h a g n u m - A F  mit Über
gang zu Torf. Die natürlichen Pflanzengesellschaften waren wahrscheinlich ein 
feuchtes M o l i n i o - Q u e r c e t u m  oder in der S p h a g n u m - A F  ein Birken
bruch.

d) Am ehesten sind die Bestände noch mit der V a c c i n i u m  m y r t i l l u s -  
C a l l u n a  v u l g a r i s - G e s e l l s c h a f t  Schubert 60 zu vergleichen, und zwar 
mit der Sphagnum-AF bzw. der verarmten AF, die der Autor aus dem mittel
deutschen Raum beschreibt (Sch u bert  1960). Jedoch bestehen auch zu dieser 
Gesellschaft noch wesentliche Unterschiede, vor allem sind die Bestände des UG 
artenärmer, und Molinia tritt entschieden stärker auf.

6. Ackerödlandgesellschaften

Tabelle 32

Die im UG als Folge der Grundwasserabsenkung zu trocken gewordenen 
und brach gelassenen Äcker haben sich mit charakteristischen Ödlandgesellschaften



Tabelle 32
Acicerödland-Gesellschaften

Agrostis tenuis-G. Holcus iaollis-G .
IT orne le  AF Agr op.-AF Kórnale AF Agrost.-AF

Zahl der Aufnahmen i<. 2 5 3
M ittlere Artenzahl 16 17 1 4 1 7

Agroctis tenuis 4  3 -4 2 2 5 1 3 2 - 4
Agropyron repens 1 1 2 3 -5 1 +
Holcus m ollis 5 3 -5 3 2 -3
Corynephorus canescens 3 1 -2 1 1 5 +-1 3 +-1
Spergula verna lis 1 1 1 1
Teesdalia nudicaulis 3 +-1 1 + 3 +-1
Polytrichum p iliferum 2 +-1 1 1
Cladonia cornutoradiata 1 1 1 1
Cladonia glauca 1 + 1 +
Rumex acetosella  4- 1 -2  2 1 -2
Helichrysum arenarium 1 2
F ilago minima 1 +
Erigeron|canadensis 1 1 .  2 +-1
Ceratodon purpureus 2 +-2 1 1
Cladonia (fim bria ta ) 1 +
Festuca ovina s .s t r .  1 +
Festuca trachyphylla 2 +-1
P oten tilla  argéntea 1 +
Cerastium arvense 1 +
Hieracium p i lo s e l la  3 +-1 1 +
Hypericum perforatum 1 1
Artemisia campestris 1 +
Poa an gustifo lia  3 + -2
Festuca rubra
A ch illea  m illefolium  2 1 - 2  1 +
Plm tago lanceolata 2 + -i
Trifolium  dubium
Leontodón autumnalis 1 1  1 +
S ieg lin g ia  decumbens 1 +
Hypochoeris radicata 3 1
Luzula campestris 2 +-1
Holcus lanatus 3 +-1 1 +
Anthoxanthum odoratum 3 + -2
Deschampsia caespitoca 2 +-1
Trifolium  repens
Arnoseris minima 1 +
Scleranthus annuus 2 +-1
Apera sp ica-venti 1 +
V io la  eutrico lor 1 1
D ig ita r ia  ischaenun 1 +
Polygonum convolvolus 1 1  2 +
V io la  arvensis 1 + 2 +
Convolvolus arvensis 1 + 2 +
uelandrium album 1 +
Artemisia vu lgaris  1 +
Artemisia absinthium 
Bromus tectorurn
Linaria  vu lgaris  1 1  1 +
Senecio s ilva ticu s  2 +
Deschampsia flexuosa 2 +-1
Rubus fruticosus c o l l .  1 1   ̂1 +
Betula pendula K .u .juv.
Pinus s i lv e s t r is  juv.

3 +-1  
3 + -2  1 +
3 +-1  
2 +-1

3 +1 +
1 14 +—2 
3 +-1  1 +
2 +-1 
2 +-1 
3 +-2 
1 1

5 +-1
1 1 
1 +1'2 1 +
2 r -+  
1 r

3 +-1  
3 +

1 +1 +
1 1

1 1

1 +2 +
2 1-2
2 +
2 1 
2 +-1 1 +

2 r-1
3 +

1 + 1 +

1 + 1 +

1 +1 +

überzogen, soweit sie nicht aufgeforstet wurden. Am häufigsten ist die Silbergras
flur (siehe dort), die sich jedoch auch auf natürlichen offenen Dünenstandorten 
findet. Einige andere Ödlandgesellschaften sind jedoch ausschließlich auf diesen 
Brachäckern entwickelt.

a) R o t s t r a u ß g r a s g e s e l l s c h a f t

Auf mäßig trockenen, den trockeneren A r n o s e r e t u m - A F  entsprechen
den Brachäckern entwickelt sich neben einer Silbergrasflur oft auch eine Rotstrauß
grasgesellschaft. Vor allem in Nähe der Feldwege, an denen diese Gesellschaft in 
einem schmalen Saum bereits vor Auflassen der Äcker vorhanden war, scheint die 
Ausbreitung des Straußgrases gegenüber dem Silbergras begünstigt zu sein. Nach 
erfolgter Ansiedlung kann es sich infolge größerer Wettbewerbsstärke (Ausläufer!) 
behaupten und weiter ausbreiten. Auch auf nicht zu extrem humusarmen und 
trockenen Standorten gewinnt Agrostis tenuis im Laufe der längeren Liegezeit 
der Brachflächen größeren Einfluß und verdrängt Corynephorus canescens zum



Teil, so daß eine Sukzessionsfolge C o r y n e p h o r e t u m - A g r o s t i s  t e nu i s  - 
G e s e l l s c h a f t  zu beobachten ist.

Die Bestände werden in der t y p i s c h e n y l F  von Agrostis tenuis beherrscht. 
Die weiteren Arten entstammen sowohl trockenen Ödlandfluren und Sandtrocken
rasen als auch Frischwiesen und Ackerunkrautgesellschaften. Die Standorte sind 
die gleichen wie in den entsprechenden A r n o s e r e t u m - A F .

Die Bestände, die dem A g r o s t i d e t u m  t e nu i s  Hueck 31 bedingt ver
gleichbar sind (vgl. die Beschreibung der Gesellschaft aus der Niederlausitz von 
A r n d t  1956), stellen Initialstadien ohne Armeria, Dianthus deltoides, Galium 
verum und einige andere Sandtrockenrasenarten, stattdessen aber mit verschie
denen Ackerunkräutern dar.

Ein möglicherweise als besondere AF der A g r o s t i s  t e n u i s - G e s e l l -  
S c h a f t  unterzuordnender A g r o p y r o n  r e p e n s - T y p i s t  nur vereinzelt auf 
ähnlichen Standorten anzutreffen. Es handelt sich hierbei noch offensichtlicher um 
Initialstadien, die Entwicklung verläuft wahrscheinlich in Richtung der A g r o 
s t i s  t e n u i s - S a n d t r o c k e n r a s e n .

b) H o l c u s  m o l l i s - G e s e l l s c h a f t

In frischeren Senken innerhalb der trockenen Ackerödländereien ist eine 
charakteristische H o l c u s  m o l l i s - ö d l a n d g e s e l l s c h a f t  zu finden, die in 
den graugrünen Corynephorus-Bestinden durch ihre frischgrüne Farbe auffällt. 
Sie besiedelt im allgemeinen ehemalige krumenfeuchte Ackerstandorte, insbeson
dere solche, in denen die J u n c u s - V a r i a n t e  des A r n o s e r e t u m  — selten 
auch die des P a p a v e r e t u m  — verbreitet war. Holcus mollis charakterisiert 
die Bestände meist recht eindeutig und bildet hier einen niedrigen, dichten Rasen, 
in dem sich nur wenige andere Arten, die auch in den übrigen Ackerödlandgesell
schaften Vorkommen, einfinden. Übergangsbestände zur A g r o s t i s  t e n u i s -  
G e s e l l s c h a f t  auf etwas trockeneren Standorten stellen eine A g r o s t i s  t e 
n u i s - A F  dar.

Der vorliegenden Gesellschaft entsprechende Aufnahmen wurden in der Lite
ratur nicht gefunden.

7. Silbergrasflur
[Spergulo-Corynephoretum Tx. (28) 55]

Tabelle 33

a) Silbergrasfluren sind an Stelle ehemaliger A r n o s e r e t e n  auf fast allen 
trockenen Ackerödländern im nördlichen Teilgebiet weit verbreitet. An ±  natür
lichen Standorten kommen sie auf den Südhängen offener Dünen im Kontakt mit 
Dünen-Kiefern-Gehölzen (namentlich südlich Neu-Schadow) vor.

b) Das Silbergras herrscht fast überall eindeutig vor und wird nur in den 
älteren und trockensten Beständen etwas zurückgedrängt. Vereinzelt kann Rumex 
acetosella faziesbildend auftreten und dann zur Blütezeit rötliche Inseln in den 
graugrünen Beständen bilden. Einige Moose und Flechten, die zu den charakteri
stischen Besiedlern offener armer Sandböden gehören, erlangen oft höhere 
Deckungswerte, so daß die Gesamtbedeckung meist recht hoch ist.

Nur auf Brachäckern mit schwach humosen Sanden kommt eine A g r o s t i s  
t e n u i s - V a r i a n t e  mit Agrostis, Hypochoeris, Hieracium pilosella, Holcus 
mollis sowie Arnoseris als Relikt der ehemaligen Ackervegetation und Cladonia 
cornutoradiata als typischem Erstbesiedler schwach humoser offener Sande vor.



Sie besitzt Initialcharakter, und eine Entwicklung erfolgt wahrscheinlich sehr lang
sam in Richtung des Agrostis tenuis-Rasens bzw. zu Festuca o^inii-Gesellschaften.

In einer C l a d o n i a  m i t i s - V a r i a n t e  gewinnen die Flechten und Moose 
die Oberhand, und Corynephorus tritt stärker zurück. Carex arenaria. scheint im 
UG auf diese Variante beschränkt zu sein. Die Variante ist ein Alterungsstadium 
auf den trockeneren und humusärmeren Ackerödländern, wo auf Grund der extre
men Bedingungen keine Entwicklung zu anderen Ödlandgesellschaften erfolgen 
kann. Die Flechten und Moose decken im Verein mit Corynephorus mit durch
schnittlich 85 %. An den offenen Südhängen der Dünen kommt nur diese Variante 
vor. Hier ist die Gesamtbedeckung geringer (durchschnittlich 50 %).

Tabelle 33
Sp ergulo-C orynephoretum

A grost.- C lad .m itis- 
Var. Var,

Zahl der Aufnahmen 9 7
M ittlere Artenzahl 1 7  1 4
Charakteristische Artengruppen- 
Kombination

Diagnostisch v/ichtige Artengr.
Corynephorus canescens V 4 - 5 V 2 - 4
Spergula vernalis V 1 - 2 V + - 2
Teesdalia nudicaulis I I I  1 - 2 I I  +-1
Polytrichum p iliferu ia V +-2 V 1 - 3

Weitere hochstete Arten
Helichrysum arenarium I I I  + -i I  1
Rumex acetosella V + -3 I I I  +-1
Ceratodon purpur eus I I I  + - 2 I  1

D if f  er ent ia la r t  engruppen
S Cladonia floerlceana I I  1 IV 1
S Cladonia pleurota I I I  +-1 I I I  +-1
S Cladonia b a c i l la r is I I  +-1 IV +-1
S Cladonia v e r t ic i l la t a

in c l.va r.ce rv ico rn is I I  +-1 IV 1 - 2
Agrostis tenuis IV +-1
Hieracium p i lo s e lla I I  +-1 I  +
Hypochoeris radicata V +-1
Poa an gustifo lia I I  +-1 I  +
Anthoxanthum odoratum I I  +-1 I  +
Holcus m ollis I I  +-1 I  r
Agropyron repens I I  +-1
Arno seris  minima I I I  r -1
Cladonia cornutoradiata V + - 2
Cladonia m itis I I  r -+ V 1 - 2
Cladonia destricta V + -2
Cladonia furcata I I  1
Cornicularia aculeata I I  + V 1 - 2
Carex arenaria I I  +-1

Arten geringer Stetigkeit
Holcus lanatus I  1 I  +
Scleranthus annuus I  +-1
Frigeron canadensis I  +
V io la  eutrico lor I  1 I  +
Convolvolus arvensis I  1 I I  r -1
Artemisia campestris I  +
Festuca ovina* s .s t r . I  + I  +
Festuca trachyphylla I  1 I  +
Cladonia deformis I  + I I  +-1
Cladonia ä lc icorn is I  1 I  +
Cladonia glauca I  1 I  1
Cladonia chlorophaea 11
Cladonia g r a c i lis I  + I I  +
Cladonia degenerans I I  +
Pinus s i lv e s t r is  K.u.juv,. I I  + I  1

S = Differentialarten der Cladonia-SAss.

c) Der Boden ist auf den Ackerstandorten ein humusarmer Mittel- bis Fein
sand, bei dem stellenweise noch ein deutliches Podsolprofil ausgebildet sein kann, 
wenn es nicht durch die ehemalige Ackernutzung zerstört wurde. Die pH-Werte 
liegen im mäßig sauren Bereich. Auf den Dünenstandorten ist meist noch keine 
Bodenentwicklung zu beobachten, doch besteht die Tendenz zur Ausbildung eines 
Podsolrankers.



d) Die Brachackerbestände entsprechen weitgehend dem S p e r g u l o - C o -  
r y n e p h o r e t u m  c a n e s c e n t i s  Tx. (28) 55 in der gemäßigt-subkontinentalen 
H e l i c h r y s u m - R a s s e ,  tendieren aber bereits zur Folgegesellschaft des C o - 
r y n e p h o r e t u m  c a n e s c e n t i s  Tx. 28 em. Steffen 31. Es handelt sich im UG 
zum Teil um zwischen beiden Gesellschaften vermittelnde Ausbildungen. Auf die 
oft abweichende Artenzusammensetzung der Silbergrasfluren auf humosen auf
gelassenen Brachäckern und bei stärkerer menschlicher Beeinflussung weisen auch 
B erg er-L an d efeld t  und Sukopp (1965) hin. Die Bestände gehören zur C 1 a d o - 
n i a - S u b a s s o z i a t i o n  mit einer A g r o s t i s  t e n u i s -  und einer C l a d o -  
ni a  m i t i s - V a r i a n t e  mit verstärktem Flechten- und Polytrichum piliferum- 
Anteil, während die t y p i s c h e  V a r i a n t e  fehlt (vgl. P assarge 1964). Im Ver
gleich mit der Gliederung bei K rausch  (1968) ist eine weitgehende Zuordnung zu 
den C l a d o n i a - V a r i a n t e n  der t y p i s c h e n  und der F e s t u c a  o v i n a -  
S u b a s s o z i a t i o n  möglich. Auch zu den Flechtengesellschaften von K rieger  
(1937) lassen sich bei Wahl genügend kleiner Aufnahmeflächen (ähnlich wie im 
FlKW) zu seinen C o r n i c u l a r i a - ,  C l a d o n i a  d e s t r i c t a -  und C l a d o -  
ni a  m i t i s - A s s o z i a t i o n e n  Beispiele finden.

8. Grasnelken-Sandtrockenrasen
(Diantho-Armerietum elongatae Krausch 59)

Tabelle 34

a) Auf den höchsten im von der Pretschener Spree ausgeräumten Tal stehen
gebliebenen Talsandhügeln, am waldfreien Rand der Talterrasse sowie stellen
weise an Wiesenrändern kommt kleinflächig dieser Sandtrockenrasen vor.

b) In den meisten Beständen spielt Festuca ovina s. str. nur eine untergeord
nete Rolle, Agrostis tenuis und in einem Fall Poa angustifolia sind überall häufiger 
und die wichtigsten Bestandsbildner. Vor allem Potentilla argentea, Euphorbia 
cyparissias und Helichrysum, die in den trockensten Frischwiesentypen noch nicht 
auftreten, charakterisieren die Gesellschaft. An etwas lückigen, zum Teil künstlich 
gestörten Stellen dringen Arten der Silbergrasfluren ein, die eine C o r y n e p h o -  
r u s - S u b a s s o z i a t i o n  kennzeichnen.

c) Die Bestände besiedeln mäßig humose arme Sandböden vom Typ eines ± 
entwickelten Podsols mit stellenweiser Vergleyung des Untergrundes, werden aber 
nicht mehr vom Grundwasser beeinflußt.

d) Die Aufnahmen entsprechen eindeutig dem D i a n t h o - A r m e r i e t u m  
e l o n g a t a e  Krausch 59, obwohl der Autor (1968) reichere Sandstandorte an
gibt. Dem nahe verwandten A g r o s t i d e t u m  t e nu i s  Hueck 31 eher entspre
chende Bestände sind im UG an Feldwegrändern zu finden und durch einen deut
licheren Initialcharakter sowie das Fehlen von Dianthus und Armeria ausge
zeichnet.

Anhangsweise sei eine F e s t u c a  t r a c h y p h y l l a - G e s e l l s c h a f t  ge
nannt, die sich kleinflächig auf ehemaligen mäßig bis schwach humosen Acker
ödländern und an Feldwegrändern findet. Die Bestände werden ganz von Festuca 
trachyphylla beherrscht. Die weiteren Arten rechtfertigen zumindest die Einord
nung in den Verband des A r m e r i o n  e l o n g a t a e  Krausch 59. Auf den Acker
ödlandstandorten bestehen Wechselbeziehungen zur Silbergrasflur, aus der sich die 
Gesellschaft bei längerer Liegezeit und nicht zu humusarmen Sandböden ent
wickeln kann.



Tabelle 34  

Sandtrockenrasen

Diantko-Armerietun Fest.trach .-  
typ.SAss. Coryn.-SAss. Ges.

Zahl der Aufnahmen 2 .2 2
K ittie re  Artenzahl 2S 24 21
Charakteristische Artengruppen-
Kombination
Diagnostisch wichtige Artengr.
festuca ovina s .c t r . 2 1 Z _2
Festuca trachyphylla 2 +-1 2 4 - 5
P o ten tilla  argéntea 2 +-1 2 + 1 +
Armenia elongata 2 1-2 2 +-2 ■2 +-1
Galium verum 2 1-2
Euphorbia cyparissias 1 1 1 1 2 +
Cerastium arvense 2 +-1 1 +
Dianthus deltoides 2 +-1 1 r 1 +
Artemisia campestris 1 + 1 +
H em iaria  g labra 1 +
Thymus oulegioides 1 +
V ic ia  lathyroides 1 +

Weitere Artengruppen
Agrostis tenui6 2 1 - 3 2 2-3 2 1-2
Ach illea  m illefolium 2 1-2 2 1 2 1
Plantago lanceolata 2 1-2 2 +-1 1 +
Poa angustifo lia 2 2 - 4 2 1-2 1 +
Knautia arvensis 1 +
Hieracium p i lo s e l la 2 1-2 2 2 1 +
Hypochoeris rad icata 1 + 2 +-1 2 +-1
Hypericum perforatum 2 1 2 +-1 2 +
Luzula campestris 1 1 1 2 1 +
Rumex acetose lla 2 1-2 2 1 2 1
Helichrysum arenarium 2 + 2 +-1 1 1
Cerastium semidecandrum 1 1
Erigeron canadensis 1 +
L inaria  vu lgaris 1 + 1 +
Festuca rubra 2 2 2 2-3 1 1
Anthoxanthum odoratum 1 + 1 +
Cerastium caespitosum 1 + 1 +
Arrhenatherum e latiu s 1 +
Taraxacum o ffic in a le 1 +
Leontodón autunnalis 1 +
Rumex acetosa 1 +
Dactylis glomerata 1 +
Deschampsia caespitosa 1 +
Bromus m ollis 1 1
S ieg lin g ia  decumbens 1 + 2 +-1
Carex p i lu l i fe r a 1 +
Kardus s tr ic ta 1 +
Kolcus m ollis 1 1
Calanagroctis epigeios 1 + 2 +-1
Carex h irta 1 1
Carex arenaria 1 +
Ranunculus bulbosus 1 1 1 +
Allium vineale 1 1
Convolvolus arvensis 1 + 1 +
Frodium cicutariuu 1 +
Scleranthus annuus 1 r
Veronica d i l le n i i 1 1
V io la  arvensis 1 +
Artemisia absinthium 1 +

B iife ren tia la rten  der
Corynephorus—SAss.
Corynephorus canescens 1 1 2 +-1
Scleranthus perennis 1 +
Coratodon purpureas 2 1 2 +-1
Cladonia cornutoradiata 1 + 1 +
Cladonia (chloropiiaea) 1 + 1 +
Cladonia furcata 1 1
Polytrichum piliferum 1 +
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