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Tuexenia 13: 257-281. Göttingen 1993

Der V egetationskom plex  des Basalt-Blockmeeres am Südosth ang  
des Bauersberges bei Bischofsheim (Lange R h ö n , Bayern)

-  Helge W alentowski -  

Zusammenfassung

Am Südabfall des aus Basalt bestehenden Bauersberges in der montanen Langen Rhön wird der Ex- 
tremstandort „Silikatfels-Blockmeer“ floristisch-vegetationskundlich analysiert, Er zeigt aufgrund seiner 
Azonalität überregional ein Vegetationsmosaik mit typischem Verteilungsmustcr und bietet aufgrund sei- 
ner Isoliertheit ein Refugialpotential für Eiszeitrelikte sowie ein Evolutionspotential für Endemismen. 
Flесhten-Gemeinschaften im zentralen, offenen Blockmeer sind im Untersuchungsgebiet nach dem Mi- 
kromosaik angeordnet: das Lecideetum lithophilae auf den horizontalen, das Lecanoretum sordidae auf 
den vertikalen Blockflächen, das Lecideetum lucidae auf den regenabgewandten Block-Unterseiten. Die 
Moos-Gemeinschaften, die üppig erst in den luftfeuchteren Blockmeer-Randbereichen gedeihen, sind v.a. 
nach dem Makromosaik angeordnet: Das Grimmietum ovatae im zentralen, offenen Blockmeer, das An- 
dreaeetum petrophilae mehr randlich, das Rhacomitrietum lanuginosi am deutlich luftfeuchteren Hang
fuß, das Grimmietum hartmanii und das Isothecietum myuri in den stark beschatteten Randbereichen und 
auf Blöcken im geschlossenen Wald. Gefäßpflanzen-Gesellschaften wachsen bis auf das Asplenietum sep- 
tentrionalis erst in Randbereichen oder besetzen als „Gehölzinseln“ (Sambuco-Salicton- und H asel-Gebü- 
sche, Querco-Tilietum platyphylli) feinerdereiche Mulden im Blockmeer. Besonnte Säume werden von der 
Hieracium murorum-Gesellschaft, beschattete vom Epilobio-Geranietum robertiani (z.T. mit Cynoglos- 
sum germanicum) eingenommen. Am sonnigen Trauf wächst in Anklängen das Betulo-Quercetum pe- 
traeae, die angrenzende, zonale Waldgesellschaft ist das Galio-Fagetum  (montane Dentaria bulbifera- 
Höhenform).

A bstract

The southern slope of the, basaltic “Bauersberg* in the montane belt of the “Lange Rhön" is analysed 
for its flora and vegetation, especially on extensive rocky places with extreme conditions lor plant lile. 
These show a typical pattern of vegetation distribution, even in comparison with other regions. Because oi 
the isolation in the landscape of open rocky places, they both offer a refuge for glacial relicts and pose a 
genetic requirement for the evolution of endemic organisms. Communities of epilithic lichens grow most
ly on the rocks in the centre of the rubble slope of the “Bauersberg". Mach rock shows a typical pattern of 
lichen communities: the Lecideetum lithophilae grows on horizontal surfaces, the Lecanoretum sordidae 
on vertical surfaces and the Lecideetum lucidae on the undersides, protected from rainfall. Communities 
of epilithic mosses grow mostly in more humid, shaded margins. Their vegetation pattern is related to the 
different conditions along the slope: In the centre grow only the small cushions of the Grim mietum 
ovatae; if it is a little more humid, it is replaced by the Andreetum petrophilae. Extensive blankets of the 
Rhacomitrietum lanuginosi grow in the clearly more humid area at the base slope. The most shaded epi
lithic habitats are, finally, occupied by blankets of the Grimmietum hartmanii and the Isothecietum my uri. 
Communities of phanerogams avoid the centre of the rubble slope, except the Asplenietum septentrionalis 
and some shrub and tree “islands“ with Sambuco-Salicion and Corylus avellana-comnumities and the 
Querco-Tilietum platyphylli. On sunny margins the Hieracium sylvaticum -community grows in front of a 
fragmentar Betulo-Quercetum petraeae. On shady margins the Epilobio-Geranietum  robertiani grows, 
with Cynoglossum germanicum as a small belt in front of the zonal beech wood (Galio odorali-Fagetum 
with Dentaria bulbifera).

Landschaftliche G rund lagen

Das Basalt-Blockmccr am Bauersberg nördlich von Bischofsheim ist eines der bedeutend- 
sten d e r  Bayerischen R hön . Das G esteinsm eer ist im zentralen Bereich natürlicherweise bis 
mindestens 1,5 m frei von Feinerde und  deshalb als ein von N a tu r  aus waldfreier Standort  zu
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betrachten, der sich durch  einen außergewöhnlichen Reichtum an Flechten und M oosen aus-  
zeichnct.

Das sich am Sudabfall des Bauersberges von ca. 550-650 m ü .N N  erstreckende B lockm ecr 
ist Bestandteil des N aturschutzgebietes „Steinberg und W einberg“ .

Entstchungsgeschichtlich handelt es sich um  ein im Periglazial an O r t  und Stelle du r c h  
G  le it Vorgänge auseinandergebrochenes Basaltlager über einer weichen, ger ingmächt igen G e 
steinsschicht (Braunkohletertiär, R öttone) (R U T T E  1974).

Die allgemeinklimatischen Verhältnisse sind als kalt bis sehr kalt und feucht zu um reißen: 
die Jahresdurchschnittstem peratur beträgt weniger als 6°C, der Jahresniederschlag 900 m m  
( K N O C I 1 1952, W r i T M A N N  1991). Lokalklimatisch ist der nahezu vegetationsfreie, z u 
meist steil südostexponierte  Sonderstandort Blockmecr durch Tem peraturextrem e (s tarke 
Ü berhitzung, A bkühlung) gekennzeichnet.

Typischer Vegetationskomplex

D er zonale Vegetationstyp der tiefergründigen Braunerden außerhalb des offenen B lo ck 
meeres ist der W aldmeister-Buchenwald (Galio odorati-Fagetum  Rubel 1930 ex Sougn. e tT h i l l  
1959) in der m ontanen  H öhen fo rm  mit Zw iebelzahnw urz  (D entaria bulbifera). D ieser rech t 
krautreiche Buchenwaldtyp, d e r  auch anspruchsvollere Arten wie T ü rk en b u n d  (L ilium  m a rta 
gón) und  V ogel-N estw urz  (N eo ttia  nidus-avis) enthält, ist durchsetz t mit Felsblöcken, auf d e 
nen schattcnertragcndc, Schlafmoos-reiche Moosgcmeinschaften siedeln.

Am nördlichen und  östlichen Rand reicht dieser Buchenwaldtyp bis unm itte lbar an das o f 
fene Blockmecr, am südlichen und südwestlichen Rand siedelt als ein dem  Buchenwald v o rg e 
lagerter „Traufw ald“ (M Ü L L E R  1987), der Bodcnsaurc E ichen-Trockenwald (B e tu lo -Q u er - 
cetum  petraeae, Fragment).

An Krautsäumen finden wir in der äußersten N ordostccke  die luftfcuchtcbcdürftige W a ld 
hundszungen -Saumgesellschaft (Ep Hob io-G eranie tu m , Ausbildung mit Cynoglossum  germ a-  
nicum \ HOI IN  öc L O H  M EY ER 1990) als Kontaktgesellschaft zu m  Galio-Fagetum>  im sü d l i
chen bis westlichen Bereich die mäßig wärm ebedürftige  Waldhabichtskraut-Saumgesellschaft 
(H icracium  m  и ro ru w  - G  esc 11 sc h a f t ) als Kontaktgescllschaft zum B etu lo -Q uercetum . W äh ren d  
das lip ilobio-G eranielum  in der A usbildung mit C ynoglossum  dem  Galio-Fagetum  n u r  als 
schmaler G ürte l vorgelagert ist, ist die H icracium  m urorum -G escW schüh  mit dem  lichten, steil 
südostexponierten  B etu lo -Q uercetum  (F ragment) eng verzahnt.

D och  nicht nur außerhalb des zentralen Bereiches verm ögen Bäume und  Sträucher zu ge 
deihen, nein, auch d o rt ,  wo aufgrund des Gcländerclicfs (Depressionen, M ulden) Feinerdcan- 
samm lungcn innerhalb des ansonsten gehölzfreien Blockmeeres s tattfinden konnten , sind im 
mer w ieder einzelne „G ehölz inse ln“ zu  finden. Soziologisch gehören die H o lunder- ,  Z i t te r 
pappel-, Ebereschen-, Birken- und  M ehlbceren-reichen Bestände dieser Gehölzinseln  zu  den 
Vorwaldgcbüschcn (Sam buco-Salicion ), w ährend jene von Bergulme, Sommerlinde, Berg- 
ahorn und Traubeneiche dom inierten  Bestände zu den azidophilen Blockschuttwäldcrn (D e - 
sch am ps io flexuosae-A cerenion pseudoplatani Th. M üller 1990 in O b e rd .  1992) gehören: D e r  
Drahtschm iclcn-Som m erlindenw ald  (Q uerco pe traeae-T ilietum  p la typbylli Rühl 1967) tr i tt  
un ter  dem  kalt-feuchten M ontanklim a des U G  in der Bcrgulmen-rcichcn Subassoziation m er- 
curialetosum perennis M üller 1990 in O berd .  1992 (= U lm o-T ilie tum  p la typbylli Rühl 1967) 
auf. Ein sehr bezeichnender und  häufiger Strauch dieser Gehölzinseln ist auch die Hasel, die 
nach O B E R D O R F K R  (1990) ihr O p t im u m  in älteren W ald-Pionierstadien besitzt und auf 
dem  Blockm eer den  syndynam ischcn Ü bergang von Sam buco-Salicion- zu T ilio-A cerion-G c-  
sellschaftcn schön charakterisiert. A uch die G ehölzinseln  des Zentralbereiches w erden  in a b 
sonniger Exposition  von lückigen A iliarion-Beständen gesäumt.

N u n  aber zu dem K ryptogam en-K om plex  des offenen Basaltblockmeercs: D ie zentra len, 
den m ikroklimatischen Extremen voll ausgesetzten offenen Bereiche w erden von K rus ten 
flechten- (Rhizocarpetea geographici), sowie Polster- und  K urzrasen-bildenden M oosgesell
schaften des G rim m ion  com tnuialae  eingenom m en. An einer Stelle im oberen  nordwestlichen
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BAUERSBERG BODETAL

photophytiache 
Krustenflechten- 
Gesellschaften

Lecideeturn lithophilae, 
Lecanoretum sordidae, 
(reliktieche) LokalauB 
bildungen mit Umbilica- 
ria nylanderiana, 
Lecideeturn lucidae

Lecideeturn Lithophilae, 
Uinbi 1 icario!um hirautae 
Lecideeturn lucidae

photophytische 
Moos-Gemeinschaften

Grimmietum ovatae, 
Andreaeetum rupestris 
Rhacomitrietum lanugin.

Grimmietum donnianae, 
Rhacomitrietum lanuginoiii

sciophytische Moos
gemeinschaften

Isothecietum myuri, Ho 
malothecium sericeum- 
Gesellacha!t

Isothecielum myuri, Ilo 
malothecium uericeum 
Geaellschaft

Montane Silikatfels- 
GesellBchaiten

Asplenietum septentrio- 
naiis

Asplenietum aeptentriona- 
lis, (reliktieche) Lokal
bildung mit Woodaia ilven- 
Bis u. Hieracium iichmidt i

Felsgrus- und Fels
band -Gesell schaften

Sedo-Scleranthetalia-
Fragmente

Diantho-Fealucetum pallen 
tia, (reliktieche) Lokal- 
auab. m. Ilierac. schmidtii, 
Asteretum alpini

wärmebedürftige bis mä- 
iig wärmebedürftige 
Saumgesellschaften

Hieracium muroruru 
Gesellschaft (= montane 
Vikariante zum Geranio- 
Trifolietum alpeotris)

GeranioTrifolietum alpe- 
stris, Gcranio-Peucodanctum 
cervariae

schattige Säume Epilobio-Geranielum, 
Gebietsausbildung mil 
Cynoglossum germanicum

Chaerophyllo-Geranietum
lucidi

värmebedürftige 
Eichenwälder

Betulo-Ouercetum petr., 
lals Traufwald-Fragment)

Potentino albae-Quercetum 
petraeae (= Trifolio alpe- 
Btrio-Quorcetum Stftcker 
1965)

Blockschuttwälder Querco-Tilietum platy- 
phylli nercurialetosum 
perennia

Ouerco-Tilietum plalyphylli 
typicum und mercurlaletosum 
perennia

Abb. 1: Bloekmecr-Vcgetationskomplexeam Bauersberg und im Bodctal.
Bauersberg: Lange Rhön, 550-650 mü.NN, durchschnittlicher Jahrcsniedcrschlag 900 mm, Jahresmittel 
Temperatur 6°C, Geologie: Basalt.
Bodctal: Nordostrand des Unterharzes, 250-450 mü.NN, durchschnittlicher Jahrc.snicdor.schlag 
600-720 mm, Jahresmittel Temperatur 7°C, Geologie: Schiefer, Granit, Diabas.

Bcrcich w urde  in ihrem K ontakt die austrocknungsrcsistentc  Gesellschaft des N ördlichen 
Streifenfarns (Asp len ie tum  septentrional»*, Verb. A n d  rosa ci on vandcllii) gefunden.

Z u m  „gem äßigteren“ , s tärker beschatteten Rand hin w erden schließlich Vergesellschaf
tungen aus Strauch- (C ladonia arbuscula, CI. rangiferina) und  Blatt!lecliten (Pvltigcra div. 
spec.) typisch, die schließlich von ausgedehnte  M atten- und  G ewebe-bildenden M oosen a b 
gelöst w erden  (z.B. Rhacom itrion  lanuginosi, G rim  m i о h artm an iì-H ypn ion  cMprcssiformis, 
N  eck crion compia natae  ).
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D er beschriebene azonale Vegetationskomplex am Bauersberg ist auch ganz typisch fü r  a n 
dere deutsche Mittelgebirge mit V orkom m en von periglazial entstandenen Blockmccren aus 
sauren Magmatiten und Schiefergesteinen. A ulgrund  der Isoliertheit dieser Standorte ist je
doch i.d.K. neben der immer w icdcrkchrcndcn Charakteristik  dieses Vegetationskomplexes 
(bedingt durch  enge Standortb indung  und hohe Spezialisierung der beteiligten Gesellschaften) 
auch das V orkom m en lokaler Besonderheiten besonders prägnant.  Aufgrund der besonderen  
niikroklimatischcn und  cdapllischen Bedingungen handelt es sich bei diesen lokalen Besonder
heiten häufig um  Eiszeitrelikte, die auf diesen Extrem standorten  im außeralpinen M itte leuropa 
überdauern konnten . Die  Verdeutlichung dieses Sachverhaltes m öge eine G egenüberste llung 
der wichtigsten Vegetationstypen und  Gesellschaften vom Bauersberg mit jenen vom  N a tu r 
schutzgebiet Bodctal (N o rd o s tran d  des Unterharzes) in Sachsen-Anhalt geben. A ufgrund  d e r  
geringeren M ecrcshöhc ü .N N  ist d e r  Vegetationskomplex im Bodctal etwas reicher an w ärm e- 
gebundenen Ticflagcn-Gcsellschaften der kollincn bis subm ontanen Stufe.

W ährend im gcomorphologisch/geologisch reich ausgestatteten Bodetal L o ka lvo rkom 
men von Eiszeitrelikten sowohl un ter  den Gefäßpflanzen (Aster alpinus, H ieracium  schm idtii, 
Woodsia ilvensis) als auch u n te r  den M oosen (G rim m ia donniana)  bekann t sind, w urde  d iesbe
züglich am Haucrsbcrg „lediglich“ die boreal-alpine Flechte  Umbilicaria nylanderiana  festge- 
stellt. Zu nennen sind in diesem Zusam m enhang  für den Bauersberg aber auch Faunenelemente  
mit isoliert-disjunkter Verbreitung, die n u r  ganz wenige V orkom m en in höheren Mittelgc- 
birgslagen besitzen. Dies betrifft insbesondere die Spinnenfauna mit Acantbolycosa norvegica  
ssp. sudetica  (auf natürlich baumfreien Standorten höherer Mittelgebirgslagen, am Bauersberg 
dom inierend un ter  den räuberischen A rth ropoden) ,  mit Drassodes hispanus (v.a. alpin), G na-  
phosa m ontana  (borco-alpin) und L epthyphantes notabilis (montane bis alpine Felshciden) 
(F IS C H E R  & L E IP O L D  1986 n.p. und mündl. Mitteilung).

Bei den lokalen Besonderheiten d e r  Blockmeere kann cs sich neben den  Eiszeitrelikten 
auch um Endem itcn  handeln, wie uns z.B. das Andesit-Blockmeer im Nahetal bei Id a r -O b c r -  
stein („N sg  I lellberg bei K irn“ ) lehrt. In den dortigen  Blockmecr-Spalten wächst im K ontak t 
zum VJjacomitrietum  lanuginosi am 1 langfuß neben der als Eiszeitrelikt zu w ertenden  Teufels
klaue (H uper/.ia  selago) auch der im Nahegebiet und  in der Eifel endemische Sponheim cr 
Steinbrech (Saxifraga sphonhemica).

S y n t a x o n o m i s c h e  K la s s i f i z i e r u n g

Bei der Beschreibung der ein- (bis zwei-) schichtig aufgebauten, vom Substrat n u r  wenig 
cm porw achscndcn Lebensgemeinschaften aus Flechten und  /  oder  M oosen werden im folgen
den die Begriffe „G em einschaft“ (entspricht im Pflanzcnsoziologischcn System der „Gesell
schaft"), „ U n io n “ (entspricht d e r  „A ssoziation“ ) und „Federation“ (entspricht dem  „V er
band") verwendet. D ie Rangstufen „ O rd n u n g “ und „Klasse" w erden genauso  wie im Pflan
zensoziologischen System der Phancrogam cn-G em einschaften  verwendet.

D ie Syntaxonom ische Klassifizierung der Flechten- und  Moosgcmcinschaften fo lgt somit 
grundsätzlich dem  Synusialsystem von W IL M  A N N S  (1970). Zw ar könnte  man die einschich
tig aufgebauten und völlig eigenständigen Bryo- und  L ichenozönosen des offenen Blockmcc- 
res syntaxonom isch  gleichermaßen als Assozia tionen klassifizieren (vgl. D IE R S S E N  1990). 
D och ist schon in den beschatteten Randbcreichcn ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis der 
epilithischen Kryptogam cngcm cinschaftcn  von höheren  Vegetationsschichten erkennbar .  
Schließlich ist innerhalb  geschlossener G ehölzbestände  die epilithischc K ryptogam envegeta
tion eindeutig  als Synusic anzusprechen. U m  bei der Klassifizierung schw er definierbare Ü b e r 
gangstypen bzw . „Sowohl-als-auch-Fällc“ zu vermeiden, halte ich cs daher  für sinnvoller, 
sämtliche einschichtigen K ryp togam cn-Z önosen  nach dem Synusialsystem zu  bezeichnen.

Für die Phanerogamengesellsehaften w erden dem gegenüber die herköm m lichen  Begriffe 
des Pflanzcnsoziologischcn Systems („Gesellschaft“, „A ssoziation“ , „Verband“ usw.) ve rw en
det.



Synsystcmatisclic Übersicht

I. F L E C H T E N - G E M E I N S C H A F T E N  / -UNIONEN
Kl. Leprarietea chlorinae Wirth 1972

(Gesellschaften regengeschützter Si 1ikatfelswände)
0. Leprarietalia chlorinae Hadac 1944

F. Leprarion chlorinae Smarda et Hadac 1944
U. Lecideeturn lucidae Schade 1934 ex Wirth 1972 

Kl. Rhizocarpetea geographici Wirth 1972 
(Gesellschaften beregneter Silikate)
0. Rhizocarpetalia obscurati Wirth 1972 

F. Lecideion tumidae Wirth 1972
U. Lecideeturn lithophilae Wirth 1969 

O. Aspi 1icetalia gibbosae Wirth 1972
F. Parmelion conspersae Hadac 1944 em. Wirth 1972 

U. Lecanoretum sordidae Hil. 1923

II. MOOS-GEMEINSCHAFTEN / -UNIONEN__________________________________
Kl. Rhacomitrietea heterostichi Neumayr 1971

0. Grimmetalia commutatae Smarda et Vanok ex Smarda 1947 
F. Grimmion commutatae v .Krusenstjerna 1945 

U. Andreaeetum petrophilae Frey 1922 
U. Grimmietum ovatae Nörr 1969 

F. Rhacomitrion lanuginosi v .Krusenstjerna 1945 
U. Rhacomitrietum lanuginosi Preis 1937 

Kl. Lepidozietea reptantis Hertel ex Marstaller 1984 
0. Griramietalia hartmanii Philippi 1956

F. Grimmio hartmanii-Hypnion cupresBiformis Phil. 1956 
U. Grimmietum hartmanii Stornier 1938 

Kl. Neckeretea complanatae Marstaller 1986
0. Neckeretalia complanatae Jezek et Vondracek 1962 

F. Neckerion complanatae Smarda et Hadac in 
Klika et Hadac 1944 
U. Isothecietum myuri Hilitzer 1925 

Gemeinschaften mit unsicherem AnschluB
Gem. Ptilia crista-caatrensia-Gemeinechat t 
Gem. Homalothecium sericeum-Gemeinschaft 
Gem. Hypnum cupreasiforme-Gemeinechatt

III. FARN- UND BLUTENPFLANZEN-GESELLSCHAFTEN / ASSOZIATIONEN
Kl. Asplenietea trichomanie Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934

0. Androeacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 
V. Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

Ass. Asplenietum septentrionalis Beger 1922 
Kl. Artemisietea Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950

0. Convoivuletalia Tx. 50 em. Oberd. in Oberd. et al. 1967 
V. Alliarion Oberd. (1957) 1962

A b s . Alliario-Cynoglossetum germanici Gohu 1972 
Kl. Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müll. 1961

0. Origanetalia vulgaris Th. Müll. 1961 
V. Trifolion medii Th. Müll. 1961

Ges. Hieracium murorum-Gesellechalt

Abb. 2: Synsysicmatischc IJlu-rsu lii iÌс-г angctrotfcncn Krypto^amcn-GcmcinschAftcn lim! 
I’hancrogamcn-GcsiTschaftcn.

261



1. Epilithische F lech tcngem einschaf ten

Von tien cpilithischen Flcchtengcmcinschaften w urden 3K Vegetationsaufnahmen nach d e r  
M ethode von B R A U N -B L A N Q U E T  angefertigt,  wobei die G rö ß e  d e r  Aufnahmeflächen ca. 
/.wischen 20 x 20 und 50 x 50 cm ( l x l  m) schwankte. Fü r  Detaildarstellungen der A rtcnverte i- 
lung auf den Basaltblöckcn wurden Folien gezeichnet und die Dcckungswerte  nach der von  
P F A D E N H A U E R  et al. (1986) vorgeschlagenen, verfeinerten Braun-Blanquet-Skala ge 
schätzt. Darüberhinaus w urden im Gelände möglichst sorgfältige N o tizen  zu Häufigkeit u nd  
Besiedlungspräferenzen der registrierten Arten durchgeführt. Schwieriger zu bestim m ende 
Arten w urden  in Heimarbeit begutachtet, kritische Arten wurden von D r. V. W IR T H  nachbe- 
stimmt.

D ie Sym axonom ic und Synsystematik folgt W IR T H  (1972), die N om enk la tu r  der Sippen 
W IR T H  (1980).

Die bestimmenden cpilithischen Krustenflechtcn-Gemeinschaften des offenen Basalt- 
blockmeeres sind:
-  das Lccidcelum  lithophilae , v.a. auf den voll beregneten Horizontalflächen der Blöcke,
-  das Lecanorctum  sordidae  auf den beregneten Vertikalflächen der Blöcke,
-  das L ecidectum  lucidae  auf der regenabgewandten Unterseite  d e r  Blöcke.

1.1. Lecideeturn l i thoph ilae  (Tab. 1)

D ie namengebende Art d e r  U nion , Lecidea lithophila , ist mit ihren „hell- bis mausgrauen, 
gegen die Mitte durch  eingclagcrtcs Eisenoxid bisweilen rostbraunen Thalli“ (W IR T H  1972, 
S. 137) eine de r  häufigsten Krustenflechten im Basaltblockmeer. Gerade für die Blockmecrc

Tabelle 1: Lecideeturn lith o p h ila e , Gebietsausbildung oder V ikariante van Lecidea plana

Laulende Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Aufn.nr. 80 82 89 90 91 93 94102108109110111 81 98101107114115

Ш.
lecidea l ith o p h ila  3 2 2 2 3 2  + 3 1 3 2 1 3 2 3 2 1 2
Locidea plana • • 1 2 2 2 5  - 4 - 1 4 '  • • 2 2 -  
d Subunion:
I 'ertuaaria  lac tea  ...................................................................1 1 • + • •
U nbilicaria  nylanderiana ........................................................................................... + 1

Lecanora badia ...................................................................  + .........................
Lecanora sordida ...............................................................................   • • •
U nbilicaria  polyphylla ...........................................................................................  1 •
Rhizocarpon badioatrun. .................................................................................................  1

Licidea sulphurea ................................................................................................. 1

LOL
Huilia macrocarpa • • • • 1 + + • • • 2 • • 2 + • • •
Rhizocarpon obocuraturn - 3 .....................................3 • • • 2 • ■ •
»uil ia  tuberculosa . . . .  i  . . . .  \ ...........................................

kl
Lecidea athroocarpa • 2 • 2 • + • + 1 • 2 • + 1 1 3 1 •
Iiîcanora polytropa 3 ■ • • + ■ +  2 ■ + ■ • + • + ■  2 1

Rhizocarpon geographicun .................................................+ +
Acaroepora luscata  .....................................................................................  + 1 •
Lecidea fuscoatra  • ..................................................................................................
D iploschistes scruposus ........................ ...............................................................................
Lecanora a tr a  .................................................................................................. +
B eg leiter:
Lepraria neglecta . +  + + - 1 - 2 - - - - + - - + - 2
Rhaoaidtriuni l i e t e r o s t i e h u m ...................................................................+ • • • + •
Arthroraphis c i t r in e l la  + ..................................................................................................

Ausbildungen:
A. 1 -  12: Lecideeturn l ith o p h ila e  typicum
A. 13 - 16: Lecideeturn lit lio p h ilae  pertusarietom m
A. 17 -  18: Lecideeturn lit lio p h ilae  perlusarietoeiin , re lik tie ch e  Lakaiausbildung 

von U nbilicaria  nylanderiana
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der Rhön bezeichnend ist das Auftreten der eisenreicbe Gesteine bevorzugenden Lecidea plana  
indem  in regenreichen Mittelgcbirgslagcn weit verbreiteten und häufigen Leddeetu tn  litbopbi- 
lac. Die Union des U G  ist som it als eine „Gebietsausbildung oder  Vikariante von Lecidea p la 
na44 zu bezeichnen. Die  charakteristische A rtenkom bination ist Tab. 1 zu entnehmen.

Das Lecideeturn lithophilae  ist auf der gesamten Halde anzutreffen und besiedelt sowohl 
die offenen, besonnten, als auch die randlich beschatteten Partien. N eben  der typischen Sub
union, welche bevorzug t die am stärksten beregneten 1 lo rizom al- und leicht geneigten Schräg- 
flächen der Blöcke besiedelt, ist im U G  eine Subunion ,j>crtnsariciosum* anzutreffen, die v.a. 
auf s tärker geneigten Schräg- bis Vertikalflächen wächst.  Diese Subunion vermittelt floristisch 
und ökologisch zum  Lecanoretum  sordidae (vgl. A. 12-18, Tab. 1).

Wichtigste M oos-Kontaktgem cinschaften  des Lecideeturn lithophilae  sowie des nachfol
genden Lecanoretum  sordidae sind das G rim m ie tum  ovatae  und das A ndreaeetum  rupestris,

1.2. L e c a n o re tu m  sordidae  (Tab. 2)

Das in M itte leuropa ebenfalls v.a. in Mittelgebirgslagen verbreitete, jedoch im Gegensatz 
zum  Lecideeturn lithophilae  ziemlich seltene Lecanoretum  sordidae besiedelt vorzugsweise die 
schwächer beregneten Vertikalflächen d e r  Basaltblöcke, ln Bezug auf das gesamte Blockmeer 
ist in Abhängigkeit vom  Geländerelief keine Präferenz festzustellen, sondern  es werden so
wohl O b e r-  und M ittelhang als auch H angfuß, sowohl offene als auch randlich beschattete Be
reiche eingenommen.

Tabelle 2: Lecanoretum sordidae

Laufende Nr. 
Aufn.nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lb 16 17 18 19 20
84 83 86 85 87 88 92 95 %  97 99100103104105106112113 111 B2

Ui
Lecanora sordida 
Lecidea insularis 
Lecanora sulphurea 
F.O:
Rhizocarpon distinctun 
Pamelia loxodes 
Aspilicia caesiocinerea 
Farmelia conspersa 
Candellariella coralliza 
Lecidea fuscoatra 
ËL
Lecanora polytropa 
Diploechistes scrupouus 
Rhizocarpon geographicun 
Candelariella vitellina 
Lecanora atra 
Rhizocarpon badioatrum 
Lecidea athroocarpa 
Begleiter:
Lepraria neglecta 
Rhaocnutrium heteroet ichum 
Arthroraphis citrinella 
Andreaea rupestris 
Partnelia saxatilis 
Unbilicaria polyphylla 
Lecanora badia 
Hypogyimia physodes 
Hedvigia albicans 
Steroocaulon dactylophyllun 
Pertusaria lactea 
Huilia tuberculosa

2 1  1 2 2a2bl 2 2 2 * 2 2 2 3 4 3 2

1 2 2

la 2b
2a •* * 
2a r < 
♦ + • 
lb • 
3b За 1 2

> 1 1 1
2 ♦ + • 
1 1 1  +
2 1 2 -  
1 * • •

Ausbildungen:
A. 1 - 18: Lecanorctun sordidae
A. 19 - 20: Parmelia laxodtsKJeneinschal t (Hinterer Bayerischer Wald)
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Die Union ist insbesondere an der namengebenden Kennart Lecanora sordida (= rupicola) 
zu erkennen, die in hellgrauen, dicken Lagern z.T. großflächig die Blöcke überzieht. D iese  
Krusten flechte ist auf dem Basaltblockineer am Bauersberg ebenso häufig wie Lecidea lithoph i
la anzutreffen. Weitere Kennarten der Union im U G  sind Lecidea insularis und Lecanora su lp - 
hurea. Lecanora grumosa, die nach W IR T H  (1972) als weitere Kennart angegeben wird, k o n n 
te hingegen nicht beobachtet werden. Dies mag damit Zusammenhängen, daß es sich im U G  u m  
einen Primärstandort handelt,  Lecanora grumosa  aber v.a. auf anthropogenen Sekundärs tand
orten zu finden ist.

Die  charakteristische A rtenkom bina tion  ist Tab. 2 zu entnehmen. H ier  nur  eine kurze A n 
m erkung über  Diploschistes scruposus\ Dieser Vertreter einer taxonomisch schwierigen G a t 
tung (W IR T II  mündl.) ist nicht zu verwechseln mit dem  habituell sehr ähnlichen, allerdings 
nicht als unlösbarer Ü berzug  auf Silikatfelsen sitzenden, sondern  sich leicht vom Substra t a b 
lösenden, auf Moos, Flechten und Krde wachsenden Diploschistes muscorurn. Diese ist ch a ra k 
teristisch für die in deutschen Trockenrascngebieten in Rheinland-Pfalz, Mainfranken, T h ü 
ringen und Sachsen-Anhalt so bezeichnende Bunte Erdflechtengesellschaft ( Toninio-Psoretutn  
decipicntis S todiek 1937). G  A U  С  K. I . KR ( 1957) un d  M A H N  (1957) e rw ähnen z.B. in ihren A r 
beiten über die Gipshügel in Franken bzw. über die L öß-überw ehten  Po rphyrkuppen  bei H a l 
le noch irrtümlich Diploschistes scruposus anstelle von D . muscorurn.

Abb. 3 zeigt an zwei Beispielen das Verteilungsmuster der Arten im Lecanoretum  sordidae  
des U G . Es handelt sich in beiden Fällen um  Vertikalflächen von Blöcken des offenen Basalt- 
blockmccres.
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/ \ < з 4
С) ö '  -1 lV| ( "  " 4 ) 4 ^  © o '  <9 ’ u
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Abb. 3: l;oiiular.sidlungdes Lecanoretum sordidae ini UG

Cv = Candelariella vitellina Lp = Lecanora polytropa
I)s -  Diploschistes ser Пропп Ls = Lecanora sordida
La -  Lecanora atra Rb = Rhizocarpon badioatrum
Lb = Lecanora badia К li -  Rbacomitrium hetcrostichum
Li -  Lecidea insularis Kd = Rhizocarpon distinctum
l.l = l.ccidca lithophila Ч = Rhizocarpon geographicum
Ln = Lepraria negletta

d = A. 5,11 = Л.6 in Tab. 2, Anhang)
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Im sonncxponicrtcn  U G  ersetzt das Lecanoretum  sordidae offensichtlich das ebenfalls für 
Vertikalflächen bezeichnende Pertusarietum  corallinae, das sich nach W 1RT11 in den Mittelge
birgen bevorzugt an Schatthängcn einfindet.

Der M ineralreichtum des Standortes, im U G  also der basenreichen Basalte, spielt eine 
wichtige Rolle für das V orkom m en  des Lccanoretum  sordidae. / war sind floristisch verwandte 
Unionen auch auf mincralarmcn Granitblöcken etwa im H interen  Bayerischen Wald zu fin
den, jedoch ohne  Lecanora sordida1. Sie sind mit den Aufnahmen 19 und  20 in Tab. 2, die von 
Subvertikalflächen eines Granitblockes in der Exicnsivwicsenlandschaft bei St. O swald  (1 lohe 
ü .N N  800 m) stam m en, beispielhaft belegt („Parmelia loxodes - G eme i nse haft " ).

Schließlich noch ein paar abschließende B em erkungen zur Ökologie  von Lecanora sordida: 
Es handelt sich um  eine Art, deren Areal und H öhenam plitude viel weiter reichen als beim 
Lecanoretum  sordidae. Auf meist kalkfreiem, aber basen- und mäßig nährstoffreichem Silikat 
gestein ist sie vom borcalen Nadelwaldgebiet bis in den M ittclmeerraum, von der Meeresküste 
bis in die alpine Stufe anzutreffen. Auch Salz und  Vogeldung verträgt sie offensichtlich. So 
wächst sie z.B. auf den aus dem M eer ragenden, salzimprägnierten Vogelfelsen (oberhalb der 
Brandungszone) von Skelling Island im äußersten Südwesten Irlands in einer Ramalina  
beherrschten Flechtengemeinschaft mit Ram alina silicuosa, X a n tboria parielina, Anaptycbìa  
fusca, Lecanora a tra , Physcia caesia u.a. im Vegetationskomplex der „coastal cliffs" mit dem  Si- 
lenion m aritim ae  (Kl. Asteretea tnpolii).

1.3. V orkom m en  von Nabelflechten (G attung  Umbilicaria)

Sehr selten w urden auch die Nabelflechten Umbilicaria polyphylla  und U, nylanderiana  im 
Lecanoretum  sordidae und  im Lecideeturn lithophilae perl usa riet osiwi des Bauersberges gefun
den.

Umbilicaria polyphylla  besitzt ihren allgemeinen Verbreitungsschwerpunkt in» Pertusarie- 
lu m  corallinae und  ist, wie U. hirsuta , deren U n ion  in Abb. 1 für das Bodetal (250-450 m 
ü .N N )  genannt w urde , eine der wenigen Nabelflechten, deren V orkom m en bei uns gelegent
lich auch ins Tiefland herabreichen.

D ie weitaus meisten der an Silikatgestein gebundenen 16 heimischen Nabclflechlcn-Arlen 
sind bei uns in d e r  hochm ontanen  Stufe und darüber anzutreffen, bemerkenswert hoch ist der 
Anteil an Umbilicarien u n te r  den arktisch u n d /o d e r  alpin verbreiteten mitteleuropäischen Sili
katflechten (W IR T H  1972, 1987). Als boreal-alpines Horenelem ent wird auch die in ihrem ta- 
xonom ischen R ang etwas um strittene Umbilicaria nylanderiana  angegeben, die vielleicht nur 
eine M odifikante  von U. polyphylla  darstellt  (W IR T H  1980 und schriftl. Mitteilung). U m bili
caria nylanderiana  gilt als Kennart der Umbilicarietalia cylindrical', in welcher die Unionen 
hoher Lagen, d e r  hochm ontanen  bis nivalcn Stufe vereint sind. D er Verfasser konnte  als Bei
spiel für eine U m bilicaria-Reliktgesellschaft im westlichen O b e rh a rz  /  N iedersachsen im (ira- 
nit-Blockm cer an de r  G o ldenker  Klippe (Kreis O sterode)  aul ca. 770-790 m ü N N  ein Urnbih- 
carietum  cylindrical* (charakterisiert durch  U. hyperborea, differenziert durch  U, torrefacta  
und H ypogym nia  in testin iform is) im typischen Vegetationskomplex mit dem  Wollreitgras- 
Fichtcnwald (C alam agrostio villosac-P icectum ) studieren. Freilich sind die außeralpinen V or
kom m en der U  m b  il¡ca rw  - Re 1 i к  t ge s e 11 sc h л f t e n gegenüber den  artenreichen zentralpinen „ U r 
sprungs“ -Beständen (schöne V orkom m en  des U m bilicarietum  cylindricae  etwa in den Sarnta- 
ler Alpen auf ca. 2000 m ü N N  mit den Charak terar ten  Umbilicaria cylindrica, Pseudephebe p u -  
bescens und  Parmelia stygia) zumeist deutlich artenärmer.

Sofern U. nylanderiana  als eigenständige Art anzuerkennen  ist, m uß  das U m bilicaria-Vor- 
kom m en  am Bauersberg nach der Term inologie  von SCI IUI 1WKRK (1990) als „reliktische 
Umbilicaria  / ry/dw/erwm i-Lokalausbildung“ des Lecanoretum  sordidae  bzw. des Lecideeturn  
lithophilaepertusarie tosum  (A. 17+ 18, Tab. 1) typisiert werden.

1.4. Lecideeturn lucidae

Das Lecideeturn lucidae ist im Gegensatz  zu den  überwiegend G rau tö n e  aul weisenden 
U nionen  d e r  beregneten H orizon ta l-  un d  Vertikalflächen ( Lecideeturn lithophilae, l.ccanore-
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tu m  sordid au) cinc rcclit auffällige Erscheinung. Die leuchtenden zitronen- bis grünlichgelben, 
zumeist einen großen Flächcnanteil bedeckenden Lager von Lecidea lucida lassen die U n te rse i
ten der Basalthlöcke im gesamten Blockmecr wie an gemalt erscheinen. D aneben sind b la u g rü 
ne, grünliche und weiße lepröse Form en  zu finden, die nach W IR T H  (1972, S. 118) n u r  
„schwer anzusprechen“ sind. Z w ar sind inzwischen viele Formen dank d e r  erheblich fo r tg e 
schrittenen T axonom ie sicher zu unterscheiden, jedoch nur mit Hilfe chemischer U n te rs u 
chungen, so daß die Ansprache im Gelände schwierig bleibt. Sicher erkann t w urde  Lepraria  
membranacea. N u r  selten greift Lecanora rupicola von den Vertikalflächcn auf die regenabge- 
wandten Blockunterseiten über.

Das Lecideeturn Incidile lebt ausschließlich von Luftfeuchte und wird nach Rcgcnereignis- 
sen nicht von Nicdcrschlagswasscr benetzt. F ü r  die Aktivierung reicht bereits die Quellung m i t  
W asserdampf aus; tropfbar  flüsssiges Wasser wird nicht nur  nicht benötigt, sondern kann ge 
wöhnlich auch nicht genutzt werden (W IR T H , schriftl.  Mitteilung).

2. E p ib ryophy tische  F lechtensynusien

Die auf den Moosen der Felsblöcke siedelnden Becher-, Strauch- und  Blattflechten sind an 
sich fester Bestandteil der im folgenden zu beschreibenden M oosgcmeinschaftcn und  bilden 
keine eigenständigen Lichenozönosen wie  die besprochenen epilithischen Krustenflcchten- 
Gemeinschaften. Die  auf dem Basaltblockmcer zu beobachtende Vergesellschaftung der h ö h e 
ren Flechten ist jedoch immerhin ebenfalls so typisch, daß zumindest ein kurzes Ö k o g ra m m  
der Einnischung gegeben werden soll.

D ie  Vergesellschaftung d e r  m oosbew ohnenden Flechten in besonnten bis leicht bescha tte 
ten Bereichen tendiert mit „Stift- und Becherflechten“ wie Cladonia chlorophaea, Cl. f im b r ia 
ta, Cl. squamosa, Cl. coniocraea, Cl. verticillata  u.a. zum  C ladonion coniocraeaey jene der s tä r 
ker beschatteten Randbereiche mit den „Strauchflechten“ Cladonia arbuscula und  Cl. rangif a 
rm  a zum  Cladonion arbusculae. Die  epibryophytischen „Stift- und  Bcchcrflcchten-Vergcscll- 
schaftungen“ stehen räumlich in unm itte lbarem  K ontakt mit den epilitischcn Krustenflechtcn- 
Vergesellschaftungen der Rhi/.ocarpetea geographici. A rten wie Lepraria neglecta, Stereocau- 
lon dactylophyllum  oder  Artbrorapbis citrinella wachsen im U G  sowohl ep ibryophytisch  als 
auch epilithisch.

1 il den Moosgemeinschaften im U nterw uchs  der Bäume und Sträucher sind schließlich Pel- 
ligera  -Vergesellschaftungen (Peltigera praetextata, P. canina , P. horizontales) charakteristisch. 
D a  M atten- und  gcwcbcbildcndc M oose die Fclsblöcke vielfach vollständig überdecken, sind 
dem epilithischen F lechtenwachstum  hier enge G renzen  gesetzt. D ie konkurrenzschw achen  
Lichenozönosen werden hier von Bryozönosen  verdrängt. Die  Peltigera-Arten sind als Ep i- 
b ryophy ten  Bestandteile de r  Moosgemeinschaften.

3. Epilithische M oosgcm einschaftcn

Von den epilithischen M oosgcmcinschaften w urden  insgesamt 69 Vegetationsaufnahmen 
nach d e r  M ethode von B R A U N -B L A N Q U E T  angefertigt,  wobei die G rö ß e  der A ufnahm e- 
flächcn zwischen 20 x 20 cm und  I x l m  schwankte. Die  N achbcstim m ung un d  Revision k rit i
scher Sippen übernahm  Dr. R. M A R ST A L L E R .

Die Syntaxonom ie und die Synsystcmatik  folgt M A R S T A L L E R  (1986), die N o m en k la tu r  
der Sippen FRA I IM &  FR EY  (1983).

W ährend  sich die A no rd n u n g  de r  unterschiedenen F lcchtcn-Gemcinschaftcn in erster L i
nie in Abhängigkeit vom Mikrorelief (H orizon ta l- ,  Vertikal- und  Ü berhang-Flächen der e in 
zelnen Blöcke) ergibt, stellt sich die A no rd n u n g  d e r  M oosgemeinschaften in e rs ter Linie in A b 
hängigkeit vom  Geländerelief (O berhang ,  offener Zentralbereich des Blockmceres, beschatte
ter Randbereich, H angfuß, usw.) dar. In den beschatteten Randbercichcn un d  am H angfuß  ge
deiht die M oosvegetation aufgrund  d e r  abgem ilderten Feuchtigkeits- undT c m p cra tu rex trcm c  
bereits so üppig, daß  sie die epilithische Flcchtcnvegetation völlig überw ächst (s.o.).
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3.1. G rim m ictum  ovatae (Tab. 3)

Das G rim m ie tum  ovatac  besiedelt im unmittelbaren Kontakt zu den epilithischen Kru- 
stenflechten-Gemcinschaften die stark besonnten Bereiche des offenen Basaltblockmeeres und 
ist klimatischen Extrem en wie A ustrocknung  und Ü berhitzung voll ausgesctzt.

Entsprechend den extremen ökologischen Bedingungen wird die Union überwiegend von 
glashaarigcn G rim m iacccn  aufgebaut, die entweder kleine Polster (C w w w w ), oder  mit krie
chenden Seitenästen Kurzrasen bilden (Rhacom itrium ).

U nionskennart  ist G rim  mia a ffin  is H ornsch . (= G. ovata  auct.), die kleine grauhaarige Po l
ster von 1-2 cm Durchm esser ausbildet,  die ziemlich regelmäßig Sporogone mit aufrechter Seta 
tragen.

Tabelle 3: Grimietun ovatae

Laufende Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 24 25 26
Auin.nr. 13 16 18 19 26 27 4 29 33 34 35 37 38 39 40 41 44 48 61 30 31 32 36 41 52 66

U:
Grimnia aifinis 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
d Subuni an:-
Andreaea rupestris .........................................1 + + + + 1 ♦
d Var:
Hedwlqia albicans ...................................................... 2
F.Q:
Rhaccmitrium heterostichum 2 2 2 3 2 2 3 2  - 2 - ♦ - 1- • 1 1 2 1 *  • • 1 1 1
Grúmia trichotfiylla 1 2 +  + 2  - 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 -  2 + 1 +
Rhaccmitriiin lanuginoeun 2 + ..................................................1
DF, DO:
Lepraria negleeta • 1 • • ♦ + ♦ * 1 • • • • ♦ • 2 • • • ♦ 2 1 + • • +
Stereocaulan dactylophyllun...................................... 1 ...............
Begleiter:
Cladonia chlorophaea 1 1  + 1 1 2 * ...................................... *
Cladcnia iimbriata + ......... + +
Dicranum scopa r i im ............................+ ........................................................... ...........................................
Pohlia nutans ........... 1 .................................... ♦ • •
Arthroraphis citrinella .............................................................. ..................................................+ • •
Cladcnia iurcata + ......................................................
Cladonia squamosa ......... ...............................................
Barbilophazia barbata .......................................♦ ...............

Ausbildungen:
A. 1 - 19: Grinmietum ovatae typicun
A. 20 - 25: Grirorietun ovatae andreaeetoeun rupestris. typische Variante 
A. 26 : Gr mime tun ovatae andreaeetcem rupestris, Hedvigia Variante

An d er  o ft  s tark  veralgten Federationskcnnart G rim m ia  tricbopbylla  ist einiges bem erkens
wert:
-  D a  ist zunächst die hohe  Stetigkeit von fast 75 %  im G rim m ie tu m  ovatae  des Bauersberges; 

in de r  T hüringischen R hön  ist die A rt  in dieser U nion  viel seltener und  besitzt z.B. in den 
A ufnahm en vom  Baier (M A R S T A L L E R  1986) n u r  eine Stetigkeit von knapp i> %  ! Eine 
ähnlich hohe Stetigkeit wie am Bauersberg konnte  M A R S T A L L E R  in der thüringischen 
R hön  nicht fcststcllen, wohl aber auf Diabas in O st th ü r in g e n  (schriftl. Mitteilung).

-  Die  außerordentlich  kom pakte  W uchsform  indiziert eine Sippe, die n u r  auf stark besonn
ten Plätzen siedelt und  nicht mit der häufigeren, stets lockere Polster bildenden var. tennis  
identisch ist. Ähnlich gedrungen wachsende Pflanzen wie  jene vom  Bauersberg hat M AR 
S T A L L E R  auch auf stark besonnten  Plätzen in d e r  Thüringischen Rhön, im 1 hüringcr 
Wald und  auf den P o rph y rk u p p en  im Trockengebiet um  Halle (nach eigenen Aufnahm en 
hier z.B. in Festuca pannonica-Rasen) gefunden.
Von den beiden an de r  Gem einschaft beteiligten R h a co m itr iu m -A rten  ist R. bcterosticbitm  

(ssp. he ter  ostich u m )  hochste t und  erreicht hohe Deckungsanteile, während R. lanußm osum  nur 
vereinzelt auftritt .
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An höheren Flechten ist die G ruppe  um Cladonia chlorophaea bezeichnend, an leprösen 
Krusicnflcchten siedelt auf den M oos-Polstern un d  -K urzrasen  häufig die weiße bis w eißgraue 
Lepraria neglect a , selten die grünlich- bis zitronengelbe Arthroraphis citrinella.

Neben der Typischen Subunion konnte  auch die von M A R ST A L L E R  (1986) vom Bai- 
er/Thüringische Rhön beschriebene Subunion andreaeetosum  rupestris gefunden werden. Sic 
leitet mit einer Typischen und einer H edw igia  albicans-Variante über zu der folgenden U n io n .

3.2. A ndreacetum  petrophilac (Tab. 4)

Das Andreaeetnrn petrophilae  ist ebenfalls wie das G rim m ie tum  ovatae  eine xerophile  
Union, jedoch etwas weniger photophytisch , d.h. es werden von ihr v.a. Bereiche in gewisser 
Nähe zu G ehölzgruppen besiedelt, w ährend die ganz offenen Zentralbereiche des Blockmceres 
eher gemieden werden.

Kennart ist Andreaea rupestris (= A. petropbila), die kissenförmige Pölsterchcn ausbildet, 
die schwärzlich gefärbt sind und keine Glashaare aufweisen. Ähnlich wie die K rustenflechten 
ties Lecanoretum  sordidae besiedelt Andreaea rupestris gerne Vertikal-  und  Subvertikalflächen 
der Basaltblöcke.

Tabelle 4: Andreaeetum petrophilae

Laufende Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aufn.nr. 28 45 46 47 49 50 51 53 54 57 58 2 9 12 59

U:
Andreaea rupestris 
F.O:
Rhacomitrium heterostichum 
Grimmia trichophylla 
Rhacomitrium lanuginosum 
DF.DO:
Lepraria neglecta 
Stereocaulon dactylophyllum 
Beglei ter :
Cladonia fimbriata 
Athroraphis citrinella 
Pohl ia nutaño 
Cladonia squamosa 
Dicranum acoparium 
Cladonia chlorophaea 
Cladonia arbuscula 
Hypnum cupressiforme 
Asplénium septentrionale

Die  Federations- und O rd n ungskcnnartcn  G rim m ia  trichophylla, R hacom itrium  heterosti
chum  und R. lanuginosum  sind ganz ähnlich repräsentiert wie im nahe verwandten G rim m ie 
tu m  ovatae. Die  etwas höhere  Luftleuchte  und etwas stärkere Beschattung schlägt sich in d e r  
Begleitflora des A ndreaee tum  dahingehend nieder, daß Arten, die wie  Pohlia nutans  ode r  C la 
donia squamosa  langzeitig trockene Standorte meiden, weitaus häufiger als im G rim m ie tum  re 
präsentiert sind. An Arten, die im G rim m ie tu m  ovatae  ganz fehlen, finden sich darüber  hinaus 
(sehr selten) C ladonia arbuscula, H y p n u m  cupressiforme var, uncina tum  und  A splénium  sep
tentrionale.

3.3. R hacom itr ie tum  lanuginosi (Tab. 5)

Deutlich luftfeuchtere Standorte  als d ie  beiden erstgenannten  epilithischen G rim m ion  
com m  и ta t a e- G  с m ci n sc haf t с n besiedelt das Rhacom itrie tum  lanuginosi. D om äne  dieser U n io n  
ist der flacher geneigte untere  I lang- und I langfußbereich. H ier  bildet die U nions- un d  Fcde- 
ra tionskennart R hacom itrium  lanuginosum  ausgedehnte, kom pakte  Matten, die sich als G an-

+ 1 1 + + 1 1 1 1 1 2 + 1 + +
2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2
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Tabelle 5: Rhacomitrietum lanuginosi

Laufende Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Aufn.nr. 21 22 25 1 7 14 68 15 20 8 5

У-L
Rhacomitrium lanuginosum 
d Subunion:
Dicranum scoparium 
Polytrichum formosum 
d Var:
Barbilophozia barbata 
Polytrichum piliferum 
Pogonatum urnigerum 
F,0:
Rhacomitrium heterostichum 
Grimmia trichophylla 
DF. DO:
Lepraria neglecta 
Stereocaulon dactylophyllum 
Beqlei ter :
Pohlia nutans 
Hypnum cupressiforme 

var. uncinatum 
Cladonia chlorophaea 
Cladonia fimbriata 
Cladonia digitata 
Cladonia squamosa 
Cladonia subulata 
Cladonia coniocraea 
Cladonia furcata

Ausbildungen :
A. 1 - 7: Rhacomitrietum lanuginosi typicum 
A. 8 - 10: Rhacomitrietum lanuginosi dicranetosum scoparli 

Marstaller 1984, typische Variante 
A. 11: Rhacomitrietum lanuginosi dicranetosum scoparli

Marstaller 1984, Var. mit Barbilophozia barbata

zcs vom Substrat abheben lassen. Die „mesotropheren*4 ökologischen Bedingungen kom m en 
somit auch im äußeren Erscheinungsbild  der Gemeinschaft deutlich zum  Ausdruck.,

Von den G rim m iaceen  des G rim m ie tu m  ovatae  und des A ndreaee tum  petrophilae  ist ledig
lich R hacom itrium  heterostichum  auch im R hacom itrietum  lanuginosi hochstet,  während 
G rim m ia  trichophylla  stark zurück tri t t .  H y p n u m  cupressiforme erreicht eine höhere  Stetigkeit 
als im A ndreaee tum  petrophilae.

N eben  der Typischen Subunion ist am Bauersberg auch die von M A R S T A L L E R  (1986) 
vom Baicr aus der Thüringischen R hön  beschriebene Subunion dicranetosum  scoparti belegt, 
innerhalb derer  sich ähnlich wie am Baier eine Typische Variante  von einer in frischeren R and
bereichen mit fe inerdereicherem Substrat siedelnden Variante  mit H arhilopho’/.M barbata  und 
Polytrichum  piliferum  unterscheiden läßt.

F ü r  das Auftreten  des R hacom itrie tum  lanuginosid ü r f t e  der Basenreichtum des Silikatge
steins zweitrangig sein. So w urde  die U nion  -  um  auf die eingangs genannten Vergleichsgebiete 
zu reflektieren -  neben dem  Basalt-Blockmeer am Baucrsbcrg/Lange Rhön auch auf dem 1 )ia- 
bas-Blockmccr an d e r  R oß trappe  im Bodetal (vgl. Abb. 1), auf dem  Andesit- Blockmecr am 
Hellberg im Nahetal, auch auf dem  G ran it-B lockm ecr an der G oldenker  Klippe im O b e rh a rz  
gefunden. D ie  H öhenam plitude  dieser Beispiele vollkom m en unterschiedlicher N aiurräu inc  
reicht von 250 bis 800 m ü N N .

R hacom itrium  lanuginosum  ist darüberh inaus  häufig aul T o r f  und R o hhum us  anzutreffen 
und neigt v.a. in atlantischen und arktischen M ooren und Feuchihciden zu r  Bildung von syn- 
usialcn M assenbeständen. A uf Irland  kann das M oos z.B. in D eckcnm ooren  (blanket bogs) und 
Feuchtheiden, insbesondere  jenen der höheren  Lagen, reichlich angetroffen werden (hricvtm n
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teiralicis s.I., Rhytidiadelpho lorei-Juncetum  sq narrasi Br.-Bl. ct Tx. 1952) und  prägt schließlich 
weithin sichtbar das Landschaftsbild in den arktisch-alpin getönten, nur  mit spärlichem Phane-  
rogamenbewuchs ausgestatteten Bergheiden der Gipfellagen (Lycopodio alpini-R hacom itrie- 
tn>n lanuginosi A rm strong et al. 1930 nom.inv.).

3.4. G rim m ietum  hartmanii (Tab. 6)

Das G rim m ic tum  hartm anii ist eine sciophilc (= schattenbedürftige) Silikatfelsmoos-Gc- 
meinschaft. Hs kom m t im U G  auf einzelnen Basaltblöckcn innerhalb von lichtcren W aldbc- 
ständen und Gehölzinseln vor. Auch tritt es als Synusie in krautigen Saumgesellschaften auf.

D ie U nion  ist nach den bisherigen Beobachtungen im U G  nicht besonders typisch ausge
bildet, was evtl. mit der großen K onkurrenzkraft des noch zu besprechenden Iso thccictum  
m y u ri  auf dem mineralkräftigen Standort Zusammenhängen mag (vgl. auch das A uftreten  des 
Lecanoretum  sordidae, die hohe Stetigkeit von G rim m ia trichophylla  im G rim m ic tu m  ova ta e , 
oder  von H om alolhecium  sericeurn im Isothecictum  m yuri).

Tabelle 6: Grimmietum hartmanii rhacomitrietosum 
heterostichi

Laufende Nr. 
Aufn.nr.

1 2 3 4 5 6 
78 24 74 26 77 67

Uj.
Grimmia hartmanii 
Paraleucobryum longifolium 
d Subunion:
Rhacomitrium heterostichum 
Rhacomitrium lanuginosum 
Begleiter:
Hypnum cupressiforme 

var. uncinatum 
Brachythecium velutinum 
Homalothecium sericeurn 
Cirriphyllum reichenbachianum 
Polytrichum formosum 
Brachythecium rutabulum 
Umbilicaria polyphylla 
Brachythecium populeum 

var. amoenum 
Platygyrium repens 
Dicranum scoparium

1 3  1 3  3 1
1 . . . .

1 1 2

3 3

D ie  namengebende Kennart G rim m ia hartm anii bildet relativ große, dunkelolivgrünc P o l 
ster mit hellen Blattspitzen aus, die kurze  Glashaarc tragen oder  aber -  v.a. an den  jüngsten 
Blattspitzen -  reichlich runde, gelbrote B ru tkörpe r  besitzen. W ährend  G rim tnia hartm an ii in 
allen Aufnahm en vom Bauersberg vertreten ist, konnte  die zweite K ennart der U nion ,  Paraleu- 
eohryum  longifo lium , nur  m ehr ode r  weniger sporadisch gefunden werden. Z udem  fehlen 
Klassenkennarten wie Plagiothecium  den ticu la tum , lsopterygium  elegans ode r  D icranum  v ir i
de in den angefertigten Pflanzenlisten gänzlich.

D ie  U n ion  k onn te  am Bauersberg nur  in der xerophilen Subunion rhacom itrietosum  h e te 
rostichi Marst. 1984 belegt werden.

3.5. Isothecictum myuri (Tab. 7)

Das Iso thccictum  m y u ri  ist innerhalb d e r  geschlossenen W älder und  der Gehölzinseln  auf 
d em  Basaltblockmecr die prägendste  und  auch großflächig anzutreffende Silikatfelsmoos-Ge- 
mcinschaft des U G . V orausse tzung  für ihr G edeihen ist insbesondere eine ausreichende Be
schattung.
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Tab. 7: Isothecietum myuri

Laufende Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Aufn.nr. 11 71 17 72 55 56 62

Ul
Isothecium alopecuroides 2 1 1 2 3 1
F.Q:
Brachythecium populeum

var. amoenum 1 ■f
Thuidium recognitum 1 3
Beqleiter:
Hypnum cupressiforme

var. uncinatum 2 3 3 3 -1 3 1
Homalothecium sericeurn 1 1 +
Dicranum scoparium ■f + 1
Brachythecium velutinum ■4- +
Rhacomitrium heterostichum 1 1 •
Brachythecium rutabulum 2 1 1
Paraleucobryum longifolium + + r
Tortula muralis +
Grimmia hartmanii + ■f
Barbilophozia barbata ♦
Bryum flaccidum +
Ptilium crista-castrensis
Peltigera canina 1
Cladonia squamosa r
Cladonia fimbriata +
Lepraria neglecta +
Pohlia nutans

Physiognom isch  hervortretend sind mattenbildende M oose, allen voran die U nionskenn- 
art Isothccium  alopecuroides (= I. т уи  rum )  und  H yp n u m  cupressiforme in de r  aul Gestein und 
m orschem H o lz  verbreiteten var. ¡tri ein a l um . ebenfalls  recht bezeichnend sind die liracbytbe- 
c ium -A rten , nämlich H. populeum  in der seltenen var. am oenum , li. v  vini it! um  und li. ru tabu- 
lum .

Die relativ hohe Stetigkeit von H om alo thecium  sericeurn (in 7 A ufnahm en  3mal vertreten), 
das v.a. an Kalkfelscn verbreitet ist, deu te t  auf einen mineralkräftigen Standort.

3.6. P tilium cris ta-castrensis-Gemeinschaft, H om alo thecium  sericcum-Gemeinschaft, 
H y p n u m  cupressiformc-Gemeinschafl (Tab. 8)

D ie hier zusam m engefaßten , im Kontakt mit dem  G rim m ie tu m  hartm anii und dem  Isothe- 
cietum  m y u ri  s tehenden W aldm oossynusien  stellen U nionsfragm ente  dar, lassen sich n u r  als 
ranglose Gem einschaften typisieren und synsystematisch nicht e indeu tigzuo rdnen .

Die P tilium  m sta-ras/rem w -G cm einschaf t  wird als Fragment des Pleuro/.ietum  sebreberi 
Wisniewski 1930 (= P tilio -H ylocom ietum  v. Krus. 1945), die H y p n u m  cupressiform ¿‘-G em ein 
schaft als Fragm ent des Iso thecictum  m y u ri  gedeutet. Die  im halbschattigen Randbcreich /.u 
G ehölzgruppen  siedelnden H y p n u m -M atten waren nach längerer T rockenze it  im Mai -  Juni 
vielerorts verbrannt und  abgestorben.

D ie  H om alo thecium  scriccu m  - G  eme i nsc hail ist identisch mit jener vom liaicr aus der I hü- 
ringischen Rhön, und  „erinnert an das A n tilrich ie tum  curt ip en du  la e  Storn ier 1V38" (M A R 
ST A L L E R  1986, S. 243).
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Tab. 8: Ptilium crista-castrensis-Gemeinschaft( 
Homalothecium sericeum-Gemeinschaft, 
Hypnum cupressiforme-Gemeinschaft

Laufende Nr. 1 2  3 4
Aufn.nr. 65 10 42 63

Dl:
Ptilium crista-castrensis 2
D2 :
Homalothecium sericeurn 2
Beglei ter ;
Hypnum cupressiforme

var. uncinatum 3 3 4 5
Dicranum scoparium 1 1
Polytrichum formosum +
Pohlia nutans +
Cladonia fimbriata + • +
Peltigera praetextata + 2
Brachythecium populeum +
Rhacomitrium lanuginosum 1
Cladonia chlorophaea +
Peltigera horizontalis 1
Cladonia squamosa +

4. Q u a l i ta t iv e  A nalysen  d e r  A r te n k o m b in a t io n e n

Interessante  Aufschlüsse über das in erster Linie konkurrenzbedingte  biozönotischc G e fü 
ge der untersuchten Epilithcn-Gem cinschaften erhält man über vergleichende Analysen ih rer  
A rtenkom bina tionen.

In Abb. 4 wird zunächst die qualitative Ü bere instim m ung  de r  A r tenzusam m ensetzung  d e r  
wichtigsten Epilithcn-Gem cinschaften des U G  anhand  des Ähnlichkeitsquotienten nach S O E -  
R E N S E N  (1948) ermittelt.  U nschw er ist zu erkennen, daß die G emeinschaften des prim ären , 
offenen Blockmeeres, welche den extremsten Standortsbedingungen ausgesetz t sind, wie zu e r 
warten, die höchsten Übereinstim m ungen in ihren A rtenkom bina tionen aufweisen. D a sic 
größtenteils aus konkurrenzschw achen, s tenöken Spezialisten aufgebaut werden, welche d en  
extremen A ustrocknungs- und Ü bcrhitzungserschcinungen gewachsen sind, liegen die Ü b e r 
einstimmungen i.d.R. bei m ehr als 60 % . Die abgcschwächtcn Standortsextreme in den  be 
schatteten Bereichen führen  dazu, daß sich eine große Anzahl von weniger spezialisierten A r 
ten anzusiedeln vermag. Die Ü bere instim m ungen der i.d.R. artenreicheren M oos-G cm cin-  
schaftcn der bewaldeten Bereiche sind somit geringer als bei der erstgenannten G ru p p e  und  lie
gen im Bereich von 40-50 % . D ie  M oos-Gem einschaften des offenen Blockmccrcs u nd  d e r  b e 
waldeten Bereiche haben schließlich n u rm ehr 30-40 %  ihrer Arten gemeinsam.

Abb. 5 führt uns die Gcscllschaftsbindung der in den Vegetationsaufnahmen der cpilithi-  
schcn M oosgemeinschaften erfaßten A rten  vor Augen, die gleichzeitig als deren  ökologische 
A m plitude  im H inblick  auf den Lichtfaktor angesehen werden kann. Die Darstellung besitzt 
auch einen prognostischen Wert: Arten, die weitgehend auf die heliophilcn Gesellschaften 1 
und 2 (G rim m ic tu m  ovatae  und  A ndreaee tum  petrophilae) beschränkt sind, haben auf einem 
beschatteten Felsstandort praktisch keine Ansicdlungs- und  Ausbreitungsmöglichkeiten.

5. F a rn -  u nd  B lü tcnpflanzen-G csellscha ften

Von den Farn- und Blü tcnpflanzcn-Gesellschaftcn des Basaltblockmccres w urden  ledig
lich Vegetationsaufnahmen im offenen Zentralbcreich des U G  bzw. in den W aldrandbereichen 
angefertigt.  W älder und G chölzinscln  blieben unberücksichtigt.

D ie Synsystematik folgt O B E R D O F E R  (1978) bzw. SCI 1U H W E R K  (1990), die N o m e n 
klatur d e r  Sippen O B E R D O R F E R  (1990).
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Abb. 4: Ähnlichkcitsquotienten Qs (nach SOERENSEN 1948) für die vergleichbar ausgewerieten 
Flcchtcn- und Moosgemcinschaften.

I. Mechtcn-Gcmeinschaftcn des offenen Blockmcercs: Л = I.cd devi um lithophilae,
В = 1.vain or с tum sordidae.

II. Moos-Gemcinschaftcn des offenen (bis randlich bcschaitctcn) Blockmeeres: С = Grimmietum ovatae, 
I) = Andreaeetum rupestris, E = Rhacomitrietum latitigoiìsi.

III. Moos-Gemeinschaften der bewaldeten Bereiche: 1: = Grimmietum hartmanii rhacomitrietosum 
heterostichi, G = ranglosc Hypnum cupressiforme-Synusien, I \ = Isothecictum myuri

Qs (%) = -2Н_х Ю0 
a + b

a = Artenzahl des Probenkollektivs A, b = Artenzalil des Probenkollcklivs В, с = Anzahl der in Л und В 
gemeinsamen Arten

5.1. Asplenie tum  scptentrionalis (Tab. 9)

Diese interessante  Silikatfelsgcsellschaft, die den Übergang  von Kryp togam en- zu Phane- 
rogam en-G em einschaften  markiert und in engem Kontak t mit den epilithischen G rim m ion  
com m uta tae-G cm cinscha íicn  steht, w u rd e  n u r  an einer Stelle im relativ stark besonnten oberen 
Hangbereich  beobachtet.  Regionale  Kennart ist der m erkwürdige, schmale, grasartige Blätter 
ausbildende N ord ische  Streifenfarn (Asplénium  septentrionale),

An dieser Stelle seien ein paar kurze Bemerkungen zur Syntaxonomieder Gesellschaft gestattet:
Wie ich es in der „Vorläufigen Roten Liste der in Bayern nachgewicsenen oder zu erwartenden Pflan- 

zengesellsehaften, Teil III“ (W ALENTO WSKI et al. 1991 b) getan habe, plädiere ich für ein weitgelaßtes 
„Asplenietum scptentrionalis Beger 1922“ und nicht für ein „Wuodsio-Asplenietum seplentriotnilis I x. 
1937“. Somit folge ich der Auffassung von SCHUI1WKRK (1990), in den sehr spärlich gesäten Woodsia 
ilvensis-Vorkommen nur eine (reliktische) l.okalaushildung zu sehen. Im wenig anthropogen beeinfluß
ten und an Relikten reich ausgestatteten Bodetal am Nordostrand des Umerharzes (Sachsen-Anhalt) etwa,



= Stetiqkeit mehr als 66 \

= Stetigkeit zwischen 33 und 66 t 
= Stetigkeit weniger als 33 %

= durchschnittliche Artmächtigkeit > 2 

J = durchschnittliche Artmachtigkeit zwischen 1 und 2

□  = durchschnittliche Artmächtigkeit

Abb. 5: Artengcfälle von den epilithischen M oosgemcinschaften des offenen Basalt- 
blockmeeres bis zu  d en  epilithischen M oosgemeinschaften d e r  geschlossenen W äl
d e r  am  Bauersberg.
1 = G rim m ie tum  ovatae  (26 Aufnahmen)

2 = A ndreaeetum  petrophilae  (15 Aufnahm en)
3 = Rhacom itrietum  lanuginosi (11 A ufnahm en)
4 = G rim m ie tum  hartm anii rhacomitrietosum  (6 Aufnahm en)
5 = ranglosc H y p n u m  cupressiforme-Synusien  (4 A ufnahm en)
6 = Iso theaetum  m y u r i (7 Aufnahmen)
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5.2. Epilobio-Geranietum  robertiani (Tab. 10)

An bcschattctcn und frischen Standorten im Randbercich zu W ald- oder  Gehölzinseln, die 
sich durch Laubeintrag und eine gewisse H um usanreicherung zwischen konsolidierten Basalt
blöcken auszeichnen, finden sich immer wieder natürliche nitrophile Saumgcsellschaften ein, 
die pflanzensoziologisch zu m  E pilobio-G eranietum  robcrtiani zu stellen sind.

B O H N  & LOI IMKYKR (1990) haben eingehend die Ö kologie  dieser Gesellschaft in d e r  
Rhön untersucht. Nach ihren soziologischen Befunden ist der überwiegende Teil d e r  Bestände 
des U G  vom Bauersberg zur „ typischen G alium  aparine- Ausbildung" zu stellen. Es k o m m t je 
tloch auch die „ G alium  aparine-Ausbildung mit Cynoglossum germ anicum “ am Bauersberg 
vor. Die durch  die präalpin-subm editerran verbreitete Deutsche H undszunge  (C ynoglossum  
germ anicum ) differenzierte Ausbildung findet sich im U G  allerdings nur  an einer Stelle als 
schmaler, sehr lückigcr Saum in der äußersten N ordostecke  des Basaltbloekmecres. N örd lich  
lind östlich vom Zahnw urz-B uchcnw ald  (Galio odo ra ti-Г  age tu m , montane H öhenfo rm  mit 
D entaria bulbifera) um grenzt,  bildet die Gesellschaft auf dem Basaltblockmecr einen M ik ro 
komplex mit dem  G rim m ie tum  hartm an ii und dem R hacom itrie tum  lanuginosi. „Die aus d e r  
Krautschicht herausragenden Basaltblöcke sind größtenteils mit M oosen und  Flechten ü b e rz o 
gen. Diese bilden eigene, für den halbschattigen W aldtrauf charakteristische K ryp togam en- 
Gemeinschaflen, deren Standort jedoch nicht mit dem der nitrophilen Saumgcscllschaft iden 
tisch ist" ( B O H N  & L O H M E Y E R  1990, S. 139).

Tab. 10: Epilobio-Geranietum robertia

Laufende Nr. 1
Aufn.nr.
Deckg. K/G-Schicht 
Deckg. M-Schicht 
Größe Aufn.fl.
A, V:
Geranium robertianum 3
Moehringia trinervia 1
Epilobium montanum 1
Myceliß muralis 1
Trennart der örtlichen Ausbildung 
Galium aparine +

CynogloBSuin germanicum 
Begl. :
Melica uniflora 
Galium odoratum 
Fraxinus excelsior 
Rubus fruticosus coll.
Poa nemoralis

Ausbildungen:
A . 1 3: Epilobio-Geranietum, typische Galium aparine-Aus-

bildung (3 Aufn. von BOHN & LOHMEYER 11.08.1970)
A. 4 : Epilobio-Geranietum, Galium aparine-Ausbildung mit

Cynoglossum germanicum

Moossynusie der dazwischenliegenden Blöcke s. Tab. 4, A.6

5.3. H ieracium  m urorum -G cscIlschaft (Tab. 11)

Die H ieracium  m ttrorum -G c sellschaft ist die bezeichnende Saumgesellschaft der relativ 
stark besonnten , steil südostexponierten  westlichen R andbereiche des Basaltblockmeeres. Sie 
s teht in unm itte lbarem  K ontakt zu m  В  с tu  lo -Q  и er cet и m (Fragment) und zum  Epilobio-Salice- 
tu m  caprcae, in deren lichte Bestände sie weit vorzudringen vermag. D ie K rau t- /G rasna rbe  des

2 3 4
- - 67
- - 30
- - 60 
- - 25

4 3 +
+ +
• 1 •
1 + •

2 1 1  

1

r
r
r
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Tab. 11: Hieracium murorum-Geaellachaft

Laufende Nr.
Aufn.nr.
Deckg. K/G-Schicht 
Größe Aufn.fl. (m2)
Exposition 
Neigung (Grad)
<Ll
Hieracium murorum 
V, DV:
Trifolium medium 
Achillea millefolium 
Rubus corylifolius agg.
Trifolium pratense 
Vicia sepium
D Ass.gruppe bodensaurer Säume :
Hieracium sabaudum
Lathyrus linifolius
Festuca ovina
Hieracium lachenalii
Viola riviniana
übergreifende Geranion sang.- V+DV 
Lotus c. * hirsutus 
Bupleurum falcatum 
Viscaria vulgaris 
0, K:
Hypericum perforatum 
Lathyrus sylvestris 
Origanum vulgare 
Valeriana wallrothii 
Astragalus glycyphyllos 
Bezeichnende Beqleiter :
Fragaria vesca 
Solidago virgaurea 
Begleiter:
Poa nemoralis 
Sorbus aucuparia juv.
Populus tremula juv.
Acer pseudoplatanus juv.
Fagus sylvatica juv.
Erigeron a. * acris 
Chrysanthemum ircutianum 
Bromus benekenii 
Quercus petraea juv.
Daucus carota 
Crataegus monogyna juv.
Sedum telephium 
Hieracium caespitosum 
Thymus pulegioides 
Carex digitata 
Epilobium angustifolium 
Senecio jacobaea 
Asarum europaeum 
Lonicera xylosteum juv.
Carpinus betulus juv.
Rosa canina 
Viola hirsuta 
Melilotus alba 
Trifolium campestre 
Arenaria serpyllifolia 
Dryopteris filix-mas 
Fraxinus excelsior juv.
Taraxacum laevigatum 
Luzula pilosa 
Pinus sylvestris juv.
Melica nutans 
Ulmus glabra juv.
Prunus avium juv.
Picris hieracioides 
Polygala vulgaris 
Ranunculus acris 
Hieracium glaucinum

1 2 3 4 5 6 
62 64 69 70 73 7b
85 75 35 50 45 BO 
20 20 10 15 20 25 
SO 80 80 80 80  80  
15 25 25 25 30 25

2 1 + 2 1 1

3 ■f 2
+ 4 1
+ +

♦

3 1 + +
2 2

r 4-
+
4-

+ 1
r

( 4 )

+ + + + 4-
+ ♦ ♦

♦
(♦ )

4-

1 1 4- + 4- 2
1 + 4- + l

2 1 2 4* 1 4”
4- r + 4- 4-
+ 1 4- 4-
r r r
r r r

r r 4-
r 4- 4-

Ч- 1
+ 4-

r 4
■f r

+ +
4 ■f
♦ 1
4- +

+
4-

1
•f
4
r

+
4-
+
r
r
r

4
4

1
1

Die Hypnum cupressiforme-dominierten Moosuynusien der innerhalb 
der Säume liegenden Blöcke s. Tab. 4 - 6 . 277



H ieracium -Saumes ist zumeist recht lückig, so daß auf dem  blockigcn Substrat die typischen 
H yp n u m  cupressiform e-rckhcn Moosgemcinschaften der Randbcrciche zur Ausbildung k o m 
men.

N ach der Gesam tartengarnitur ist die H ieracium  m u ro ru m -Gesellschaft bei der azidokli- 
nen Gesellschafts-Gruppe des Trifolion m ed ii anzuschließen. Es handelt sich jedoch um  eine 
eindeutig xerophile Ausbildung, die zum  G cranio-Trifo lictum  alpestris (azidoklinc Gesell
schafts-Gruppe des G eranion sanguinei) vermittelt. D ie le tztgenannte Assoziation ist in N o r d 
bayern insbesondere im Sandsteinkeupcr der kollinen bis subm ontanen H öhenstu fe  eine h ä u 
fige Saumgesellschaft (T Ü R K  & M E IE R O T T ,  schriftl. Mitteilung). An X erophyten  sind in d e r  
H ieracium m//wr//w-Gesellschaft des U G  z.B. der Behaarte H ornklee  (Lotus com ic u l at us ssp. 
birsulus) oder (nu r  als Einzelexemplare) das Sichelblättrige H asenohr (B upleurum  fa lc a tu m ) 
ode r  die Gem eine Pechnelkc (Visearía vulgaris) aufzufinden.

Bei d e r  aufgenommenen H ieracium mwrorwm-Gcsellschaft handelt cs sich um  eine m o n ta 
ne Vikariantc  zum  wärmeliebenden Trijolio-G eranietum  alpestris. Die H ieracium  m u ro ru m -  
Gcscllschaft n im m t nämlich im kalt-feuchten U G  in Bezug auf ihre standörtlichc E innischung 
sowie in Bezug auf ihre Kontaktgesellschaftcn dieselbe Rolle ein wie die letztgenannte A ssozia
tion in den  Tieflagen (siehe auch den  Vergleich mit dem ticfcrgelegen Bodctal,  Abb. 1). Es h a n 
delt sich um  denselben Faktorenkom plex, der im U G  ein Bergulmcn-reichcs Q uerco-T ilie tum  
pla typbylli mercurialetosum  perennis anstelle eines Q uerco-Tilie tum  p la typbylli typ icum auf- 
kom m en läßt.

D ie charakteristische A rtenkom bina tion  ist Tab. 11 zu entnehmen.

Gefährdete  und  geschützte  A rten

Insgesamt w urden 7 nach den R oten  Listen gefährdete  Pflanzenarten Bayerns bzw. des 
Bundesgebietes und  2 geschützte Pflanzenarten im U G  nachgewiesen:

N ach den Ausführungen von W IR T H  (1987) dürf te  auch die in d e r  Roten  Liste D e u tsch 
land nicht aufgeführte Umbilicaria nylanderiana gefährdet sein.

Bay BRD
Flechten, Moose :
Cladoni a verticillata 3
Peltigera canina 3
Peltigera horizontalis 3
Farn- und Blütenoflanzen:
Asplénium septentrionale (Nordischer Streifenfarn) 3 -

Cynoglossum germanicum (Wald-Hundszunge) P -

Lilium martagón (Türkenbund-Lilie) G -

Hieracium caespitosum (-Habichtskraut) 3 2
Neottia nidus-avis (Vogel-Nestwurz) G _

Viscaria vulgaris (Gemeine Pechnelke) 3

A b b .  6: G e fä h rd e te  u n d  g e sch ü tz te  A r te n  des U G .

G efährdete  Pflanzengesellschaften

F ür K ryptogam en-G em cinschaftcn  liegt bislang leider keine Rote  Liste vor,  so daß  hier le
diglich gefährdete Farn- und Blütenpflanzcn-Gcscllschaftcn dargestellt werden können. Im 
U G  w urden  4 Pflanzengesellschaften naehgewiesen, die nach der „Vorläufigen Roten Liste  der 
in Bayern nachgcwiescncn ode r  zu e rw artenden Pflanzengesellschaften“ (W A L E N T O W S K I 
et al. 1990,1991) als gefährdet eingestuft sind:
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Huy

Asplenietum septentrionalís (Vikariante ohne 3
Differentialarten)
Epilobio-Geranietum robertiani (Galium aparino- 
Ausbildung mit Cynoglossum germanicum) P
Betulo-Quercetum (sub Luzulo-Quercetum) P (?)
Galio odorati-Fagetum, montane Dentaria-Form 3
Ouerco-Tilietum platyphylli mercurialetosum 3
perennis (= Tilio-Ulmetum Rühl 1967)

Abb. 7: G e fä h rd e te  Pflanzengese l lschaften  des  U G .
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