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geomorphology and local climate conditions. Generally, in present and ancient river valleys, 

carrs of the mid-European race enter from the east, while carrs of the subcontinental race pre

vail in uplands. 

To analyse phenomena of the geographical variation of alder carrs thoroughly, a much !arger 

area than the territory of Poland has to be taken into account. The transirion berween mid

European and boreal regional associations ought to be reconsidered over European scale as a 

rransition between the pair of regional associations from the alliance Alnion glutinosae. Thus, 

variation of Spbagno squurrosi-Alnetum and Ribo nigri-Alnetum should be analysed separately. 

Only summing up of all current data on European alder carr will enable determintion of geo

graphical ranks of taxa distinguished within Poland and description of their marginal loca) 

forms. 
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Zur Feinstruktur amphibischer Erlenbruchwälder 

Kleinstandörtliche Differenzierungen in der Boden~gc~~ti~n 

des Carici elongatae-Ainetum im Hannoverschen cn an 

- Ure Döring-

Zusammenfassung 

. I ) urdcn vier Untcrgcscllschahen des Ct~rici ~longll-

]m Hannoverschen Wendland (Ost-N!edcrsac 1Senl wd K sch'•cl1t z~ci deutlich wrschicdcnc, mo-
11 . d' W ldtypen stClen er raut 

tae-Ainetum festgeste t . Inzwet !Cser a rfü un . Bulte" (Erlcn-Stammfüße) und "Schlcnkcn" (was-

saikanig abwech.selnde Klemstandorte zur Vc . g Wg·.:
1
·d den •ls einheitliche wenn auch komplexe 

. I d S .. cn) Diese a er wer " . ' 
screrfüllte Senken ZWISC len cn tam_m . .. I h 'edener Gesellschaften , etwa Ahwtea, 

Pflanzengesellschaft aufgefaßt (und mcht als Ubcr agerung versc ' 

Pbragmitetea, Potametea , Lemnetea). . d K - d Moosschicht in charakteristischer Weiseauf 

In diesen amphibischen Wäldern smd d!e Artcnk er raut') unE I d ·s N••seoradicntcn läßt sic h eine Ab-
. B I " d S I Jen cn" vertel t. , ll! ang c .... ., . 

die beiden Klemstandorte " u te un " c 
1 

" . . . r ·n un1crscheidcn. Die obere und d!c un -
d · d 1· h b, •grenzten vcgctauonsSI u c · . f 

folge von mehr o er wcmger Cut IC a gc . . d .. , . d weniger nassen ßcre1che trc • 
tcrc Stufe sind artenärmer als die mittlere, m der sach Arten er nasseren un 

fen. 'd d ' h .. chstcn Stellen der Bulte. Sie gc<lcihcn in der Regel so· 

Die Charakterarten des Erlenbruchs me• end •eS hol k D' Artc'I1Zusammensctz un•• der llultcnköpfc 

. 1 b · h 1 h in cn c en cn. •c · · · · · o . I 
wohl Im unteren Buten erelc a s auc . I . I . Höhe über dem G•·undwa.<S crsp•egcl wac 1SCn 
entspricht der Kraut>chicht eines Waldes, der 10 S e•c. 1cr 

5
.. . 

b . ) s· 1 "lt e ne Re1hc von aurezc•gcrn. 
würde (Betulo-Quercelllm ro orzs . IC ent 1ha I '. . • d wie aus••c1>rägt der Nii.scgradicm ist, stellt 

.. . N"l ff d Bosenge a t sow1c avon, o . dl ' I d 
Abhang•g vom a 1rsto - un ' . . . I . ·d • Bruchwaldt)'pen unt crschle IC 1 ar. 

. . f d K . h. I rvegetauon m vcrsc liC encn , " . . 

Sich d~e Abstu ung er rautsc IC 1 . . d . .'gt sich insgesamt eine gute Ubcrcmsum-
Trotz einer nur bedingten Vergleichbarkelt von Literatur otcn ZCI • . 

. b . . d U tersuchungen anderer Autoren. 
mung der e•genen Erge msse mn en n . h'b ' h W"ldcrn sollten die Arten der llul te und 

. . I . h A fnahmen m amp ' !SC en a . . I f 

Bel pflanzenSOZIO og!sc en u .. I "b]' I ·r Größe aber getrennt noch Klcmstam on au .. 
Schlcnken auf einer gemeinsamen Probcflac 1e von u IC 1C ' 

genommen werden. 

Abstract 

dl d (eastcrn Lowcr Saxony, Fcdcrol Rcpublic of Gcrmany), four 

ln the region of Hannoversches Wen an ld b. d' . . shcd in two of thcsc forcst typcs thc 
. . f c .. I tae Alnetum cou e lstlllgUI . I I r 

sub-commumucs o ann e onga - d' ff l nll'crohabitats• hummocks :.t t "'C >asc o 
. . ·eral groups on two ' ercn , , . I d 

herb-layer spec•es segregate mto SC\ I k Th •.. amphibian" aldcr forests arc co ns" crc 
d f IIed hollows betwcen t 1e trun s. csc '" • Al 

thc aldt!r-stems an water I . . ( oscd to a numbcr of conununiti cs, c.g. nctca , 
to bc complex but homogeneaus plant commu~JUCS as o~p 

. L etea overlappmg at onc Slte). I 

Phragmztetea, Potametea, em" • I I h mctcristic scqucncc of morc or ess 
h . f the herb and moss aycrs s lOW • e a . . . 

In such forests t e spec•cs o h . d' I The U]lper and lowcr zoncs arc poorcr llt 
. . I d . n . oncs along t e wetncss gra ICll . • 

d!stmct y separate v~~etauo z . . es s ecies of both wcucr and dricr placcs. 

spccies than the trans•uon zone, wh!ch contam Alp . row on top of thc hummocks but can usu-
h · f h Caricr e!anc•atae- netmn ncvcr g r· . 

Thc c aracter spcc•es o t e o k II . . I c hollows The spccics con •guratlon on 
h I f the hummoc s as we as m 11 . . . 

ally be found on t e ower parts 
0 

'd I 'es 1· s vcry likc tim of a forcst growmß at an 
k . . scveral ac• -to crant spcc• . ' . ' I f I 

top of the hummoc s, contammg I boris) Dcpcndin<• on thc strengt 1 o t 1e 
. h b h ·1 t r table (Betu o-Quercetmn ro · b . d'ff 

equivalent he1g t a ove t esot wa e . d lk ]' . the gradiation of hcrb-laycr vcgcmuon 1 Crs 

maisture gradicnt, the nutnent conccntrauons an h a ~ l~lltbcspitc' rcstrictcd comparabi lity, the rcsults of 

from one type of Carici elo>~gatae-Airutum tot e Ot1Cr. . 

· h h · · tions prcscnted herc. 1 II 
other authors agree Wlt t e mvesuga I 'b' " f . thc spccics of thc hummocks and 10 ows 

. I · 1 1 • f thesc omp 11 1an orcsts, · b' l'k 
In phytosoc10 ogtca re eves o ". b d . . . ·I · I ording to thcir microh~ !tat ( 1 c spc-

should be listed together. Thcy should, howcver, c !St mgu•s 1c< acc 

cies of different vegctation laycrs). 
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Einleitung 
Vor allem aus dem östlichen Mitteleuropa sind Beschreibungen von besonders nassen Erlenbruchwäldern mi t ausgeprägter Bulten-Schlenken-Struktur bekannt (z.B. HUECK \931 : "Hottonio-Alnetum"). Im Gebiet der Bundesrepubl ik Deutschland befindet sich ein solcher Bestand (s. Abb. I) nahe Gartow, im Landkreis Lüchow-Dannenberg, also im östlichsten T e il Norddeutschlands . 
Gerade in der älteren Literatur wird bei Darstellungen di eses Bruchwaldtyps betont, daß es für d ie Bodenflora zwei standö rtlich verschiedene Wuchsorte gibt , nämlich die nasseren Schlenken und d ie relati v t rockenen Bulte. Insbesondere der Moosreichtum der Erlen-Stammfüße wird immer wieder hervorgehoben (z.B. HUECK 1942, KRAUSCI-I 1960). Bei d er Analyse so lcher Bestände begnügte man sich jedoch in der Vergangenheit meist damit, einige besond e r s charakteri stische A rten Jer Bulte oder auch der Schlenken im Text zu nennen . SCAMONI (1954a) führt weni gstens in einer kompletten Artenli ste die "Arten der Bülten" gesondert au f und KÄSTNER (1938) dokumentiert einze lne Bestände durch Vegetatio nsaufnahmen, in denen ebenfall s die Arten der Bulte und Schlenken getrennt aufgel istet sind. Pflanzensozio logisch am weitesten ~ehen eine Tabelle von SCAMONI (1954b) mit zwei Schlenken- und drei Buhenaufnahmen sowie die umfangreichere Tabelle von FUKAREK (1961 ), der die Bultenpflanzen mit einer besonderen Signatur kennzeichnet. D en Versuch einer feineren G li ederun g macht SCHLOTTMANN (1966) , der di e Bu ltenpflanze n ~ allerdin gs wieder nur in Form vo n Arten listen ~ drei verschieden hoch über die Schlenkcn erhobene n "G ürteln " z uordnet. 

In der vorliegenden Untersuchung wi rd nun versucht , mittels einer speziell zugeschnittenen Aufnahmetechni k eine feinere pflanzensoziologische G liederung der Vegetatio nsabfolge vo n den Schlcnken bis zu den höchsten Stellen d er Bulte vorz unehmen. Zum Vergleich werden auch E rlenb ruchwälder miteinbezogen, di e zwar ebenfalls eine ßuhe n-Schlenken-Struktur 

Abb. I : Amphibischer Erlenb ruchwald mit ausgeprägtem Bu ltcn-Schlenkcn-Systcm ("Postbruch" im Wcndland, 2.8.1984). 
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k 
r ll 1d an den tiefsten Stt ll en S l ~ ll mit w~sscr -aufwc iscn , aber im H ochsommer troc cn ~ cn ur ' 

pflanz.cn mit G roßseggen bewachsen srn d.b - l .b. I E ·lenbnrch w:i lclc r tibcrh~upt ~ l s ei n-Weiterhin wird di e fr~ge beh~ndcl_ t , 0 ampz' ' ISC 
1
c "' _ .

1 
.11 vc·rschiedencr csdl schaftcn I 1 · . karngcs usammcnu c e · . ,. hcitliche Gesell scha ft_ oc er a s ern 111 0' 31 ' I ". · 1 A d ' csc Dislnrss ion schl ießen srch Ubcr-1 · dl' 1 y · ·klasse n arnusc 1en srn c · 11 1 

ldl .. 1 
untersc 11e IC 1er egemu ons . . - , I d . flir solch e f ci nstrul<llrri en en w~ >eSt~ ll ( c legu ngcn nach crner gee rgneren Aufn~hmcmct 10 c 
an. 

Das Untersuchungsgebiet 
.. d der Ve 'et~r io nspcriodc .1984 im I ~n nove rsc he n D ie Umersuchungen wu rden wah ren .. .. g l.'l · 1 o 1dk rcis Li:rchow- Dnnnenbcr); · d 1 ) d . h~efuhrt nam rc 1 1111 --" · I Wend land (Ost-Ntc crs~c 1SC n Ul c " G' I ' I I .. ·r d 'rcsc·· Gebiet z.ur non wcst-.. I ( A bb ?) co ogrsc 1 gc 101 · ·' . .. östl ich d es Hohenzugs Drawe 1n s. .. · 1 ~ h. L lk. · · N o rddeutsc_hbnds lrq; t Luchow-.. [ d ·) f A [s OSl 1c stcr anc I CIS .. deutsch en Altm oraneo an sc 13 t. . ; [' b ' . . be reits in der Ubeq!,angsz.o nc z.um Dann cnberg innerhalb des subatl annschcn K tmagc rcts 

subkonti nentalen K lim abcrcich. 

N 
t 

HANN OVE R 

0 

I I I I I I I J 
50 100 km 

unt e r s uc hung s g e bi e t 

b 1-af'C des Untcrsuchunbsgcbicls in"' Norddcutscht:n ·-l"icfbncl. Ab .2: o 

H . l Wc r1 d l ~nd crn c vcrglcrchsweisc schw~ ·hc d b . " b. r· t das annover SC 1C · . · Als "Zonenran gc ret cst z · ·L d _ l f 1, 11icln 50 wert [orq!,csch rntcn 1st w re d ß d . z .. ·ung der an sc 1a 1 noc . In frastruktur , so a te erstor d I B• u und Planun r• des awmnrcn Lw r-, I L d ·- Allcrdmgs Sill lliC 1( nur .. . ., r· l 111 anderen 1etlcn c e an es. d 1 1 . . 'C ProJekte z urTou n smus orc crung I b G 1 b son ern auc1c11gcr"-1ß . I ]) sehen- bzw. End agers Cl o r e cn . I f I I . . Hinsicht den Anschltr ß z.u ltn en . ~ -l d f d ß •ersucht rn wu tsc 13 1 rc 1c1 
1 W ll Kl' NS 

Anzcrc 1cn a ur, a man ' . ' l k . d 1 clsc[1aft ·tuf der Suecke (vt; · - ·. . . I I · r· d u sprunglr c 1 ·en er . an · · ß l 
ber bletbt c ann lall rg re r II _ II fgru nd wassc rbaulr ·her M~ n~ 1-l d. E 1 b uch wa c er vor a cm an 1985) So nehmen auc 1 rc : r cn ~ 

1:1 .. I ' · clctl sre ehemals bcsicclcltcn I ß uchrc11 der · ac 1C cm, · · ( 
mcn , heute nur noc 1 emen r d I . I B1.11 hw·,\dtyJ>en konn ten 1n I > ver-. I · I A f 1 1 er versc 11 cc cnen · Pfl anzensozro ogtsc 1C u na 1111e1 

k 1 11•) gem~clll werden . Untersud tun. d k (· T w Ieiresten von nur napp " · c1· k schtedcnen Wal stu r: en z . . ~ b l " b I a•scl1 C (4 km st'rclwcs tli ch c~rl w, II'C I k d 11 Post 1 uc 1 Cl · ' ••· 1 ·1 gcn zur Femstru tur w ur ennurll •· · L d l "bc i G ri p i>· I (Fo rs l ~lLC illn g f ß ") d e- P r CtLC!ZC I an WC 11 · 
sud lrch der L 256: ,.E lbu erst ra c , 111 1 

" b " (G t~bt c iltrll {; 257) clurch[;cfuhrt , cb m 225) sow re rm ,.Seybruch" 4 km os rlrch Danncn er g o rs . . . I 'I er auff'allrocn Bulten-Schlcnkcn-Struktur d~zu ~ nboten . src 1 wegen 11r ' • o 
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Methoden 

I. Klassische pflanzensoziologische Methoden 

Die Übersichtstabelle für die Erlenbruch wälder (Tabell 1) d · 

z~ nsoziologisc hen Methoden erstellt (BRAUN-BLANQU~T ~~'~;) ~uch k~asmchen pflan

dte Sphagnum-Anen vo ll ständigerfaßt wurden werden au h . . a von en Moosen nur 

d
angdczogMen. Die Nhomenklatur der Gefäßpflanz~n richtet si;h ~a'::h d~~c;~;;~;n;~~; m(;;l;e3r)

te er oosc nac FRAHM & FREY (1983 ). ' 

2. Differenzierte Vegetationsaufnahmen 

Zur Untersuchung der Bulten-Schlenken-K l . ß . . 

zugeschn_ittene Aufnahmetechn iken angcwand~mp edxe mlu tepn spbeztclhl auf dte Fragestellung 

.. ß - ' wer en. m ost ruc wo auch im H 1 
sommer gro >ere Hächen unter Wasser stehen und nur die Erlen S '.. . . oc 1-

Abb. 1 ), wurden dazu "amphibische" Waldstücke in der üblichen (; ,:~ßem!uße frct 2bleJben (vgl. 

mcn, v;.obct dJC Krautschichtarten für die beiden verschiedenen Kleins ( ~-100m ) aufg:nom

,.Bulte getrenntaufgeschrieben wurden soal h d I . h tan orte "Wasser oder 

K h. h • s an e e es stc um zwet Schichten ( B B 
u. rautsc tc t). Manche Arten mußten für be"d. S d . · z. · aum-

J e tan orte notiert werden (vgl. Tab. 4). 

3. Gürtel-Aufnahmen 

Um nicht nur die Differenzierung zwischen B I A . 

men, sond ern auch di e fe inere Zonierun auf den Buu;;~ z~t:~ und Sch lenke~-Arten vorzuneh

tere Untersuchungsweise benötigt Es i;t • u c d- ß . asKse
1
n; wurde cme noch detatllter-

. . h .. h . . . '· rwarten, a ezn emstandort k 

:.sl~l~~~ez~st:~ee~ "ü(~~~t:~n\"1)' :~:~~~~;~taz·~,·shcelleieKgt. Deshaldb wuBrdlen dlie Aufnahmue~ äsc~~~oicn ;~~~ 
.. . ' rezse um en u tge egt(s Abb 3) · d · 

ner moglrchst gleichmäßig geneigten Stelle des Bultes für di e ver h" d . .: 'm em an Cl -

gleicher Breite (ca. 20 cm) abgesteckt wurden. Für eine zusätz l~~h~e v;en en Gurtel Stretfen mit 

f
unmmelbar angrenzenden Wasserfläche wurde ein 50 cm breiter eben~g~tanon~~ufn_ahmSc d e_r 

en um den Bult herum gewählt . ' a s nng orm•ger tret-

. d Zur Markierung der Aufnahmeflächen im Gelände diente eine dünneS 1 d. ß 

ln cn Boden gesteckte Nägel geschlungen wurde. Da die Bulte in all c mur,_ Je um_gro e, 

Konus ausgebildet sind mußte bet· der Fla··ch ·k· d f er Regel mcht als tdealer 
. ' enmat 1erung arau gea h d d ß . 

Schnur ~uf Jeden Fall parallel zur Wasseroberfläche - also end~ng den L~n~=~ ~e~· -~n , a dte 

wahsslcrcmflusses - gespannt wurde, auch wenn dad urch die Breite der Str .f. geH.; I enkGrund

ge a ten werden konnte. et en mc 1t onstant 

Hö h e 

lern) 

100 

so 

0 

0 2 [m] 

Al>b. 3; Schematische Darstellung ein d ·h 1 · I. I . 
("Gürtel" W, 1, 2, 3, 4, R). es urc sc lll ltt IC Jen Bul tes ma den ringförmigen Aufnahmefl ächen 
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Auf diese Weise wu rden pro Buh sechs Gürtel aufgenommen; 

Gürtel W (" Wasscrfl ächc"J als die 50 cm breite Aufnahme der Sc hl enl<e n ve~;ctotion, 

Gürtel!, 2, 3, 4 als standardi sierte Streifen au f der Bultcnobcrfläd tc und 

Gürtel R als gesamte bewachsene ,. Restfläche" oberhalb von Gürtc l 4; hier wurde ~ u ch der 

Bewu chs von Erdansammlungen zw ischen zwei Erl en -Tcil stämmen m it erf~ßt. Eine w ·it.<·re 

Unterteilung des Gürtels R wa r nicht notwen di g, da sich d ie Anen z.us~mmcn sct ~. Un); ober

ha lb von Gürtel 4 nicht mehr verändert. 

Insgesamt wurden neun Bulte- sechs im Pos tbruch, z.wei in de r Land wehr, einer im Seybruch 

- untersucht . (In ei nem Fall wurde ein Doppelbu lt mit zwei vö llig getrennten Erlenstiimmcn 

aufgenommen.) Die Durchmesser der Bulte betru gen 1,80- 4 m (beim Doppelbult 3,50 hzw. 

5,50) , ihre Neigungen 5-30° und ihre Höhen über dem aktuell en Wasserstand 25 - RO cm. 

Einige "epiphytiseh" wachsende Moos- und Krau tschichtart en wurden bis zu 130 Cltl über dem 

Wasserspiegel gefunden und mi t aufgenommen. Di e Beschattung durch Bäume Iab ~.wi sc h en 50 

und 95% . 
Entgegen den Erwartungen konnten beim So rtieren all e Allfnahm en mi t gleicher cirtcl 

nummer beieinandcrbleiben, obwohl z. B. Gürtel R ein es insgesamt fl ac heren Bul tes niedriger 

liegt al s Güncl4 ei nes höheren, also im obers ten Bereich trockeneren Bultes . Beim Versuch, an

hand der geschätzten Steigung der Bulte die exakte Höhe der einze lnen Gürtel übe t· dem akt uel 

len Wassersrand zu berechnen und die Aufnahmen danach zu sortieren, entstanden wcni ,;er klar 

gegliederte Tabellen als die jetzt vo rli egend en. 

Gründ e hierfü r sind ers tens, daß ein e exakte Schätzung der 13u lt.cnste ij.\u ng im G ·Iände 

ohn e Hilfsmittel gar nicht mögl ich ist, zu mal die Erlenfüße - wi e erwä hnt. - sehr unrc~;c lm ä

ßig geformt sind. Zweitens wurden die Bulrc über einen Zei traum von eineinhalb Wochen auf

genommen, so daß ein e Änderung des Wasserstandes während di eser zehn 'J\t~;c eine Vers ·hic

bung der Nullmarke bewirkt haben könnte. Drinens könnten auch die Einfl cissc anderer Staud 

onsfaktoren neben dem Faktor "G rund wasserstand " di e Vegctarionszusammcnse t ~ un f\ beein

flu ssen. Aufgrund all dieser Fehlerquellen erzeugt die mathematische Berechnung lediglich 

Schcingcnauigkeit. 
Ebenfa ll s entgegen der ersten Ein sch:itzun g erwies es sich bei der Tabel lenarbeit als f\e nau 

J;Ctlllg, die Deckungsgrade nach der Skala von BRAUN -BLANQU ET ( 1964: r, +, I, 2, 3, 4, 5) 

anzugeben. Die Artenantei le verändern sich nämlich nicht von Gcirt cl zu Gü rtel kontinuierlich. 

Oft ist es entscheidender, ob eine Art überhaupt vo rkommt oder nicht., als mi t. welchem Dek

kun gs~,; rad sie au ftritt; deshalb ist eine Schätzun g in 10- oder gar 5%-Schritten nicht not wendig. 

Ergebnisse 

L Das Ca•·ici elongatac-Alnctum im Hannoverschen Wendland ('f.1belle I ) 

Die umcrsuchten Erlenbruchwälder lassen sich an hancl ihrer Chara kte ra rt enkombin ation 

eindeutig dem Cm·ici elongatae-A I11 et um (W. Koch 1926)Tx. er Bodcux 1955 zuord nen . Inner

halb dieser Assozia tion ka nn man im Hannoverschen Wendland vie r Umcrcinheit en gc); ·nein

ander abgrenzen (DÖR ING 1985): die Subassoziati on von /Jcwla pu/Jcsc~ns mit ~wc i Va~· i an 

tcn, die Typische Subassoziation und die Subassot-ia tion v n Symphytum officillalc. 

Da die Sphagnum-Ancn al s bessere Trennarten gelten als Betnla pnbcsccm, wird die Subas

soziation von Bctu.la pubescens heute bereits von vielen Autoren als SpiJag11 um- " uhasso~. i atio n 

bezeichnet (D INT ER 1982 , MÖLLER 1970, SEEWALD 1977) oder sogar als ·iJ;ene A sso ~. ia 

ti on ("Sphagno sqnan-osi-Ainetnm", SOLINSKA-GORNI C KA in diesl:m Band). Fü r Nord

westdeutschbnd wi rd zunächst der alte Namen beibehalten, da eine n ~u c Übers iclndcu .eit vun 

der Autorin era rbeitet wird und den Ergebnissen nicht vo rgegriffen werden soll. Auch die Na

men der beiden anderen Subassoziationen müssen derzeit noch als vorläufib betracht et werden . 

Ausgeprägte Bulren-Schlcnkcn-Struk tur wurd e nur in Wäld ern der No/l o11irt przlu stris-Va

riante der Betula pubescens-Subassoziation (bis auf ei ne Ausnahm e Aufnahmen :uts dem Pos t

bruch) und teilweise im Ca rici elollgatac-Ainellmt t)'pinon b.:ob~chtct. in lct1.te rc m fall en die 

Schlenken allerdings im Sommer trocken. Wanun die übrigen Wälder ein rela tiv einheitliches 

Bodenniveau aufweisen, muß zun ächst offcnb lciben. 
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Tabelle 1: Übersicht über die Er lenbruch wälde r 
~Ca rici elongatae-Alnetum) 
1m Hannovers ch en Wendland 

1: Car ici elongatae -Alnetum betulet osum 
Variante von Hottonia palust;is 

2: Carlci elo ngatae-Alnetum betu letosum 
Variant e von Lonic era pericl~menum 

3: Carici elongatae-Alnetum typicum 

4: Carici e l ongatae-A ln etum symphytetosum 

Nummer 
Zahl de r Aufnah men 
Mittl e re Artenzahl 

Baumschicht 
Alnus glutinosa 
Betula pube sce ns 
Quercus robur 
Po pu l us spec. (Ku l turform) 

St rauchschicht 
Alnus g l ut inosa 
Betula pubescens 
Fr angula alnus 
Lonicera pe ric lymenum 
Sorbus aucuparia 
Salix aurita 
Fraxinus excelsior 

Kraut schicht• 

Charakterarten (K, o, V) 
Lycapus europaeus 
Solan um dulcamara 
Carex elongata 
Calama grostis canescens 
Thelypteris pa!ustris 
Ribes nigrum 

Differentiala rt en 
So rbus aucuparia (J) 
Bet ula pubescens (J) 
Vaccinium myrtillus 
Carex canescens 
Ca re x nigra 

M Sphagnum pal ustre 
M Sphagnum fimbriatum 
M Sphag num squarrosum 

Hottonia palustri s 
M Ri ccia fluitans 

Calla palu str is 
Glyceria fluitans 
Carex paniculata 
lemna minor 

Poa trivialis 
Cirsium palustre 
Lythrum s alicaria 
Mentha aquat ica 
Rubus frutic os us 

Lonice ra periclymenum 
Molinia caerulea 
Viola palustris 
Rubus idaeus 
Oxalis acetosella 
Quercus ro bur (J) 

1 2 3 4 
7 21 21 17 

33 36 24 29 

V V V 
!I m II 

II + 
+ II 

m II II I! 
I V I V I + 
VTiT + + --nr + 
m 1if II 
~ + 

+ II 

IV m m V 
m I! IV IV 

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

I I 
+ 

+ + 

+ 
I II 
+ I 
+ 

m IV 
m IV 
m Ili 
m m 
m I 

n~n lii + + 
V I I II 

I I!I I I 
I IV I! I! 

Ranunculus repens 
Carex r ipa ria 
Impatiens noli-tangere 
Galeops is tetrahit agg . 
Humulus lupulus 
Geranium robertia num 

Symphytum o fficinal e 
Caltha palustris 
Stachys palustris 
Lychnis flos-cuculi 
Phal a ris ar und inacea + 

Begleiter 
Gal i um palustre agg. V IV IV 
Lysimachia vulgaris V V IV 
Dryop teris carthusiana ag g. V IV V 
Deschampsia cespi to s a V V I I 
Peucedanum palustre V IV I I 
Iris pseudacorus V !I I I 
Urtica dioica I II m 
Juncus effusus V I I II 
Carex acutiformis I m m 
Scutellaria oalericulata II I II 
Myosotis palu s tris agg . m I + 
Frangula alnus ( J) !I m + 
Equisetum fluviatile I! I! I 
Epilobium palustre I I I I! 
Carex gracilis li + 
Carex pseudocyp e rus I + II 
Galium apa r.in e I II 
Fraxinus excelsior ( J ) II + 
Euoato rium cannabinum I II 
Festuca Qi gantea I + 
Valer i ana dioica I! + 
Equisetum palustre I + 
Ra nun culu s flammula li + 
Cardamine amara I! + 
Vibur num opul us I I 
Ho leu s lanatus I I 
Ca lystegi a sepi um + 
Glyeeria maxima + 
Circaea interme dia I! 

Moosschicht• 
Plnium hornum IV V II 
Leuc obryum gl aucum V m 
Calliergo ne ll a cuspi data IV I I 
Polytrichum formo s um Il l I l 
Brachythecium rutabulum nr I! 
Rhizo mnium magnifolium I! II 
Plagiothecium ruthei II 
Chil oscyphu s pallescens II + 

• Die Sphagnum- Arten un d Ricci a fluit ans 
wu rden au f al l en Fl ächen voll s t ä ndig 
erfaßt und we r den da he r mit a l s Tr e nn
a rt en herangezogen. Alle übrig e n Moos
arten s ind unv ol lst ändig e rfaß t . Si e 
s tehen unter ''Moasschicht''• 

1.1 Subassoziation von Betula pubcscens 

V 
IV 
II 
m 
m 

V 
IV 
m 
I I 
m 
m 
II 

I 
+ 

!I 
+ 

I I 
Il 

I 
!I 

I 
II 

I 
I 
I 
+ 

II 
I I 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Die Subassoziation von Bewla pubesce>IS umfaßt die Erlenbruchwälder der sauren, nähr

stoffarmen Standorte. Sie ist durch Naturverjüngung der Moorbirke (/Jetula pubcsccns in 

Kraut- und Strauchschicht!) und das Auftreten säuretoleranter Pflanzen wie Vaccir1ium myrtil

lus und verschiedener Spbagnum-Artcn gekennzeichnet. 
Im Wendland finden sich zwei Varianten dieser Subassoziation: eine mit J-lottm1ia pttlu.stris, 

welche die nassesten Standorte des Carici elongatae-Alnelllm charakterisiert (vgl. Abb. 1), und 
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eine mit Lonicera periclymenum, die dem klassischen Birken-Erlenbruch entspricht. Der Hottonia palustris-Variante ist eine Gruppe aus Hydro- oder zumindest H elophyten eigen, die einen deutlichen Hinweis auf die amphibische Struktur dieser Wälder gibt. Diese Arten treten in der Lonicera periclymenum-Variante zurück; staudessen gibt es eine Gruppe von Trennarten, die keine hohen Ansprüche an die Basenversorgung stellen, und teilweise eher trockenere Standorte besiedeln. 
Ob die Hottonia-Variante eine frühe Sukzessionsphase darstellt, die sich, aus Magnocaricion-Gesellschaften hervorgegangen, durch weitere Verlandung in großen Zeiträumen zum typischen Carici elongatae-Alnetum betuletosum weiterentwickelt (vgl. DIERSCHKE 1987), kann an dieser Stelle nicht abschließend diskutiert werden. Für andere Regionen nehmen mehrere Autoren solche Sukzessionsreihen (Magnocaricion-Gesellschaften - nasser Erlenbruchwald- verschiedene Subassoziationen des Carici elongatae-Alnetum) an (DINTER 1982, FUKAREK 1961, MÖLLER 1970). 

1.2 Typische Subassoziation 
Auf mittleren Standorten gedeihen die Wälder der Typischen Subassoziation, denen eigene Trennarten fehlen . Sie sind aberdurch eine Gruppe etwas anspruchsvollerer Arten (z.B. Ranunculus repens, lmpatiens noli-tangere) locker mit der Symphytum officina/e-Subassoziation verknüpft . 

1.3 Subassoziation von Symphytum officinale 
Die Subassoziation von Sy mphytum officinale wird wiederum durch eine Gruppe eigener Trennarten charakterisiert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Arten des Feuchtgrünlands mit teilweise höheren Ansprüchen an Basen- und Nährstoffversorgung (u.a. Ca!tha palustris, Stachys palustris, Phalaris arundinacea). 

2. Vegetationsabstufung in den Bulten-Schlenken-Komplexen 
2.1 Bulten-Schlenken-Komplexe im Carici elongatae-Alnetum typicum (Tabelle 2) 

Für Tabelle 2 wurden zwei Bulte im Seybruch und einer in der Landwehr nach der im Methodenteil beschriebenen Gürteltechnik aufgenommen. In der Tabelle zeigt sich, daß nach der Zusammensetzung der Kraut- und Moosschicht drei Stufen unterschieden werden können, die entsprechend ihrem Abstand zum Grundwasserspiegel charakteristische Artenkombinationen aufweisen. 
Neben Pflanzen, die sich in der Wahl ihres Wuchsortes nicht primär am Nässegradienten orientieren (Humt<lus lt<pulus, Glechoma hederacea), gibt es im wesentlichen zwei Artengruppen. D ie erste, bestehend aus Arten nasser Standorte, herrscht in der untersten, der Carex ripariaStufe unangefochten allein. In einer Übergangsstufe kommen daneben bereits Arten aus der anderen Gruppe vor. Die Dryopteris carthusiana-Stufe nimmt schließlich den höchsten Bereich der Bulte ein. Auf diesen relativ trockensten Standorten finden sich (außer indifferenten) nur noch die Vertreter der zweiten Artengruppe (vgl. Abb. 5). 

2.11 Carex riparia-Stufe (Aufnahmen 1-6) 
Diese Stufe crstreckt sich über die GürtelWund 1, also über die Schlenken und den untersten Teil der Bulte. Sie weist somit die nassesten Standortsbedingungen auf. Dementsprechend gedeiht hier Iris pseudacorus, die sich als einzige Art auf die Carex riparia-Stufe beschränkt. Den Aspekt prägt allerdings Carex riparia: Sie wächst hier üppig und wird rund 80 cm hoch. Auch insgesamt liegt in dieser Stufe der Deckungsgrad der Kraut- und Moosschicht mit etwa 65% vergleichsweise am höchsten. Dazu tragen in erster Linie die Vertreter der Carex riparia-Gruppe bei, nämlich außer der namensgebenden Art noch die Gräser Deschampsia cespitosa und Poa trivialis sowie Galium palustre und die Erlenbruch-Charakterart Carex elongata, die allerdings mit geringerer Stetigkeit auftreten. Diese Arten reichen bis in die Übergangsstufe 
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.. . ··ß· d. ht eschlossen ist die Krautschicht mit einer Ar(s. 2.\3) hinein . Wenn auch verhaltms~a tg ~ g ;en Arten gesellen sich nur noch einige tenzahl von sieben doch nicht arte~retch. Zu . cn gefann clativ nährstoff- und basenreichen des Eden-Eschenwaldes als Begleuer; ste wetsen au cmcn r 
Standort hin. 

Tabelle 2: 
e r Bulten- Schl e nk en - Komplexe i m Ve getat io ns- Abst ufu ng d . m (U nt ers uchungsgebi e t e Catici elongatae- Alnetum typlCU ) 

Nt. 
Nt. 
Nt 

Pretzetzer Landwehr un d Seyb ruch 

1 - 6: Carex rioaria-Stufe 
7 - 10 : Übergangsst uf e f 11 - 18 : J ryopteris carthusiana-Stu e 

1 zJ•S6789IDn~nM~mnm Nummer 
Untersuchungsgebiet• 
Bu lt-Kennbuchstabe 
Gürtel 
Qeckung 8./Str.schicht (%) 
J eckung Kr . / M.schicht (%) 
Hö he Kraut/Moosschicht (cm) 
Art en zahl Kr./M.schicht 

5 l 5 5 5 l S 5 L S L 5 5 S 5 L L S zxzvzx vz xvxzv z v x ~~ W 111 222 J33 44 4RR I1 
so 7o r,n ~o ;o ?o t•O ~II 10 1.0 ~ o ".'0 ~ o W ','il 1>0 70 ~n 
iO 70 r,o ·,;; hO ;o 40 ?O w ••r :.o so ?. r HO RU m R_r/ ~~ 
0 10 go &o 30 70 r,o c,o '•0 ;o r,o >O r.u <.O ?O ,,o ~ J 
7 8 5 12 • 7 B 10 10 7 11 7 10 5 4 • 3 7 

Baumschicht 
Al nu s glutinosa 
Ouercu s r obur 
Ulmu s la evis 

St rauchschicht 
Alnus glutinosa 

Kraut - u. Moosschi ch t 
Iri s pseudacorus 
Carex riparia 
Oes champsia caespitosa 
Poa trivialis 
Carex elongata 

~~~~~~~~oo~www~~~l f41 • ' 111 121 izl 111 rzJ [1.1 \21 l1} 121 [.11 1.2 1 
111 1+1 i;l i11 1+1 111 [~ \1) i+J lll f+J l1l 

V V V V 

, + + 

4 J 2 3 2 2 2 33 .1 + + + + 
-.,~ -,-,; + + 

1 .. 2 2 + + 
+ 1 2 1 r 

1 1 + r Galium pal ustre agg. 
Oryopteris carthusianaag~ 

+ 
r .1 } 2 • 2 1 3 4 3 4 ~J 
r .1 r I.! I!II!!.! M Mnium hornum 

Hu mulus lupulus 
Glechoma hederacea 
Fraxinus excelsior (J/K) 
lmoa tiens noli-tangere 
Rubus idaeus 

M Lophocolea bidentata 
M Hypnum cupressiforme 

Urtica dioica 
Milium effusum 

M Le pidozia reptans 

1 
+ 

2 + 
2 
1 
2 

+ + 

2 2 
3 
1 
2 

+ 
+ 

+ 
+ 

r 
r 

2 + 2 1 1 

2 1 + 
+ + 
+ + 1 

2 1 + , , 2 
+ 

+ + 
1 1 

+ + 

We itere Art en: . , x e lata 1 ( 1)' 4( 1); Lyc opus e ur o-Carex r i. oaria-Stufe, f'-~~· Car:eudoplatanus {K) 2( r)' Glyceria mo-paeus 1(+), 4(+); JB -~: cer)p . hi a vulga ri s 2(1)A Care x xima 2(+) , Juncus erru ~us 6~1 • ~V~1 ~ 8 ;rine 2(+ ), 9( r); ubergang s riparia- und Ubergang ss tuf e. GalluUbe~ga n s- und Dryoyteri s carstule: Ceran1um robert•anu~ ?(r),g(+) 12~+); stellar a ho l os t e a thuslana-Stufe: Rubus frutlcosus ' fe Str auchschicht: Sorbu s 9(r) 1Z(1): 5ryopteris carthusiana-Stu ' -ticüm-ll\r}--sorb us aucu~aria 18(v), K~~~f==61s6~: Myosoton aqua ' auc uparia (J) 16(+} 

• L = Pretzetzer Landwehr, 5= Seybr uch 
Beschattung durch die Zwei ge [): Stamm nicht in Aufnahmefläche , aber 



2.12 Dryopreris carthusiana-Srufe (Aufnahmen 11-18) 
In der Dryoptcris carthusiana-Srufe, welche di e obersten zwei Drittel der Bulte einnimmt, prägt z un ehmend Dryoptais canhusiana das Bild; zum Teil bedecken seine Wedel über dt·ei Viertel der Fläche und werden bis über ei nen halben Meter hoch. Darunter erreicht Mnium horrmm immerhinnoch D eckun g;sgrade bi s zu 25% , so daß der Boden oft zu 80% bedeckt ist . Diese beiden Arten lösen hier die Vertreter de r Carex riparia-Gruppe ab. Nur die Ufersegge selbst tritt noch mir deutlich herabgesetzter Vitalität und geringe m D eckungsgrad vereinzelt auf. Die Artenzahl bleibt dementsp rechend mit durchschn ittlich sechs sehr gerin g. 

2.13 Übergangsstufe (Aufnahmen 7-10) 
Die Übergangsstufe um faßt alle Aufnahmen des Gürtels 2 und eine Jes Gürtels 3, bild et a lso nur ei nen schmalen Streifen im unteren Dri ttel der Bu lte. Da hier sowohl A rten aus der Carex riparia- als auch aus de r Dryopteris cartln<siana-Gruppe auftreten, liegt d ie mittlere Artenzahl mit J u rchschnittli ch neu n doch etwas höher als in den beiden anderen Stufen. Allerdings gedeiht die Krautschicht hier nicht so üppig ; sie erreicht im Durchschnitt nur· wen ig über ei nen halben M eter Höhe, da Carex nparia hier nicht mehr ganz so kräfti g wächst w ie in der untersten Stufe. Auch die Deckung der Krau t- und Moosschicht li egt hi e r mit 53°/o im Mittel am ni ed ri gsten. Es ist auffäll ig, daß jeder Bult etwa in der Mitte eine Zone mit lüc kiger Krautschicht aufweist (vgl. Abb. 4), die jeJoch ni ch t mit de r floristisch abg renzbaren Übergangsstu fe übereinstimmt, sondern auch noch den unteren Bereich der Dryopteris carthu.sianaStufe miteinsch ließt . 

2.2 Bulten-Schlenkcn-Komplexe in der Hottonia palustris-Variante 
des Car ici elongatae-Ainetu m betuletosum CJabelle 3) 

Im Postbruch wurden sechs Bulte untersucht. Hier stel len sich die Verhältnisse kompl izierter tlar, in erster Linie deshalb, weil d ie Schlenken hier weitaus . nasser" sind. So ergibt sich ein stärkerer Nässegradient und damit eine fei nere Abstufung zwischen den relativ trockensten und den nassesten K leinstandorten. 
Wie im Carici elongatae-Alnctum typicum können auch in der Variante von Hottunia palu.stris im Übergang von den Schlcnken z u den Bultenköpfen zunächst drei Stufen unterschieden werden, nämlich als unterste die Houonia palustris-Stufe, wiederum eine Ü bergangsstufe und auf den höchsten Bereichen der Erlenfüße die VacCZ:nium myrtiflus-Stu fe. Davon lassen sich di e Hottonia pcrlustris- und di e Vaccinium myrtillus-Stufe nochmals unterteil en (vgl. Abb. 4 u. 5) . Auc h für Jie Postbruch-Bul te gilt, daß d ie Artenzahl in den mittleren Bereichen durchschnittli ch am höchsten liegt. l ns~esam t sind aber alle Bereiche der Postbruch-Bulte im Mirtel etwas artenreicher a ls die vergleichbaren Zonen der Bulte des anderen ßruchwaldry ps. Für die Deckung de r Kraut- und Moosschicht ergebe n sich etwas andere Tendenzen als in Seybruch und Pretzctze r Landweh I: di e Schl enken und der untere Bereich der Bulte weisen in der Regel eine zie mlich g~sch losscnc Pflanzendecke au f, während vom mittleren Bereich an die Deckungsgrade sehr un terschi ed li ch sei n können und im obersten Teil der Bewuchs immer h äu figer seh r lü cki g w ird, obwohl die Moose dorr zunehmen. 

2.21 H ottonia palustris-Srufe (Aufnahmen 1-15) 
Die H ouonia palustris-Stufe um faßt den Bereich der Schlenken sowie der Gürrel1und tei lweise 2. Den Aspekt bestimmen hi er Hottonia palustris, Rh·cia flu.it,11Js, Calla palusrris und stellenweise die beid en E rl cnbruch-Arten Carex elongata und Thelypteris palustris. Kennzeichnende Artengruppe dieses nassesten Bereiches ist die Hottonia palustris-Gruppe (!-lottonia palustris, Riccia f/uitans sow ie j uncu.s effusus und Galium palustre). D azu kommen hi er die beiden Arten der Ca /la palustris-Gruppe (Calla palustris und Calamagrostis canescens, eine Erlenbruch-Charak terart) und die d rei Vertreter der Thclypteris palnstris-Gruppe (Lysimachia vulgaris und die b eiden E rlenbruchwa ldarten Carex elongata und Thelypteris paluw·is). 
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1 · tr ·Iw Klri n ~ I :Hldon c : . . b I .. (? 8 !984) Die cinulncn Art en bcvor'l.II ).;Cn 11 11\crsc II<"( ' Abb.4: l3uh nn .. Post ruc l -· ·,.., . 5·1-/ottrm;a palllstris 1· Ainus glu t inosa - S tockaii<>Chh ~; · I . . 6: Li·ucolnJ!I/UI ~ rw cmn ?·Ca/la pt~lusu·/S · 1 ·· -· 7: Tl;c/yptcm I'" II SI IlS 3: C111-cx elongara 
4: Dryoptmsmrtlmsimw 
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Die zwei letztgenannten Gruppen •·eichen über die Übergangsstufe hinweg verschieden wei t in die Vaccin ium myrtil!us-Stufe hinein. 
Die an stehendes Wasser gebundene Lemna minor cha rakterisiert die Unt ere Hottonia palustris-Stufe (Aufnahmen 1-6), die identisch mit den Schlenken (G ürtel W) ist. Das Moos Cal!iergonel/a cuspidata, das bis in die Ubergangss rufe hineinreicht, löst in d er MittI e r e n H ottonia palustris-Stufe (Aufnahmen 7- 10), Lemna m inor ab . D iese Stufe ist nur auf einem Tei l der Bulte in Gürtel! ausgebildet . 

Leuwbryum gla.ucum und Mnium homum kommen erstmals in der 0 b e re n Hottonia palu stris-Stufc (Aufnahm en 11-15) vor, allerdings noch mit niedrigen Deckungsgraden. Dort dünnt die Wasserfeder se lbst bereits allmählich aus. Diese Stufe umfallt jeweils einen Tei l der Gürtel! bzw. 2. 

2.22 Vaccin ium myrtillus-Stufe (Aufnahmen 22-36) 
Die Vaccinium my>·ti!lus-Stufe umfallt die höchsten Bereiche der Bulte (Gürtel Rund 4, zum Teil3 ). Sie ist besonders moosreich, sowoh l hinsichtli ch der Artenzahl als auch der Dekkungsgrade. Diese Beo bachtung stimmt- wie erwähnt- mi t den Beschreibungen ande rer Auto ren übe rein . Als Gefäßpflanzen kommen regelmäßig nur Berula pubescens (S träucher und Jun gw uchs), Dryopte>·is carthusiana (wie in Seybruch und Landwehr! ) und Vaccinium myrtillus vor, das als ein zige höh ere Pfl anze häufiger über 5% Deckungsanteil erreicht . Kenn ze ichnende Artengruppe dieser Stufe ist di e Vaccinium m.yrtill~ts-G ruppe (Vaccinium myrtill~<s, Betul a pubescem- Jungw uch s, Dryopteris carthusiana sowie Polytrieb um form osum und Lepidozia reptam). Dazu kommen die beiden Moose de r Leucobr;•um glaucum-Gruppe (Leu.cobryum g/,wcum und Mnium bomum), die jedoch, wie beschrieben, auf den Bulten auch tiefer hinabsteigen. 

Insgesamt erinnert die Vaccini~tm myrtillus-Stufe in der Krautschicht-Zusammensetzung an ein ßetulo-Quercetum roborisTx. 1930, das , flächig auf der H öhe der Bultenköpfe ausgebi ldet, hier die potentiell natürliche Waldgesellschaft wäre. 
ln der Unt e r e n Va ccinium myrtillus-Stu fe (Aufnah men 22 - 26), die auf einigen Bulten fehl t, kommen noch Arten aus der Thelypteris paÜtstris-G rupp e und Carex canescens vor. Aufnahme 22 muß, obwohl sie noch Calamagrostis canescens und viel Ca/la palustris aufweist, bereits zur Unteren Vaccinium myrtillus-Stufe gestellt werden, da hier die H eidelbeere und D>·yoptcris carthusitma kräftig vertreten sind. 

In der 0 b e r e n Vaccini1un myrtillus-Stufe (Aufnahm en 27- 36) , die auch sehr arm an Begleitern ist, bestimmen die Arten der Vaccinium myrtillus- und Leucobryum glaucum-Gruppe allein das Bild. 

2.23 Übergangsstufe (Aufn ahmen 16 - 21) 
Di e Übergangsstufe ist stets im mi ttleren Bereich der Postbruch-Bulte ausgeb ildet, nämlich in Gürtel 2 oder 3. Hier best immen Carex canescens und C. elongata, Calla palustris und Thelypteris palustris, der hier se ine höchste Stcitigkeit erreicht, die Physiognomie. Von den Tren nartengruppen treten die H ottonia pa/u.stris- und die Vaccinium myrtillusGruppe, die ja die untere bzw. die obere Vegetationsstufe charakterisieren, nahezu völli g zurück. Stattdessen beherrschen die Vertreter von Gruppen mit weiterer Amplitude (Calla palustris-G ruppe, Th elypt.eris palustris -G ruppe, Leucobryum glau.cum -G ruppe) das Feld. Dazu ko mmen das Moos Calliergonella cuspidata, das noch aus der Hottonia palustris-Stu fc in die Ube~gan gss tufe hineinreich t, und Ccaex. canescem, di e. erst ab der Übergangsstufe durchgängig auftrt tt und sich bts 1n den unteren Bereich der Vaccmrum myrtdlus-Stufe erstreckt. Von den ~brigen Arten sei noch Solanum dulcamara genannt, das sich wie Calliergonella cuspidata auf Ubergangs- und H au oma palustns -Srufe beschränkt. 

Sch li eflt man von den Artengruppen auf die Standorte der drei Hauptstufe n, so kann die H ottonia palusr.:is-.Stufe als naß und mittelmäßig gut basen- und näh rstoffversorgt charakteriSiert werden. D1e Ubergangsstufe 1st wenige r naß und schon etwas ärmer, während die Vaccinium myrtillus-Stufe al s bodensauer und nährstoffarm angesehen werden mufl. 
360 
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Mnium h ar num 

~ Le ucob ryum gl a u c um 

\1 ~cci nlum 11y rt i t lu s 

Care ;c; e t ong a t a 

Ca r e x ca nesce ns 

nicci a fl ui tan ~ 

Lemna r11in o r 

~ Ca l la pa lu s tri ~ 
}_ Gali um oal u ~ tr c 

l llltHO 
VI! CC I. n l um myr LII l u :.l 

'i tuf o 

:xmw~li??:~~r~::::: :::::::: ·:::: 
MI. Lt. ltH L: Ho tton Ln pn h.J· • trl ~ 

r'j tuf o 
un tucu 

+ J ryootc rt s car t.hu :l \ a n L• ll o lt on l. r, po l .,, a tr.l tl 

Be tula p ubc~ccn s (J) 

o t..C h rn p o ln cu sp .l t. n o 

'- Thety p tcri9 tHi lu:..LI· I :.. 

1t Ca rc x r i pa r i a 

,.. \ I - I. r d. - 13 alt cn -Schlcnkcn- Komplcxc in Erknbnichw~l dl . .' l"ll des ll :mnov~ I':O:..:h c n Abb. :> : vcgct ~ uonS~lJS tu Ull b 1.: 1 l 
Wc ndlamls. 

2.3 Verg l e ich end~ Zusammenfassung 
. . II d' V· , .1 1·0 n der Bulte im nrici c loii~/1 -Abbi ldu ng 5 stcl\t in schcmaustcrtcr Darst e un g . tc c ~;c a t .. , · ' Al ·t 11/r -. . d . d . 1-/ott onia palw t>'is-Vanantc des nrtCI c mtgnta - 111 111 ". tac-Alnetum typl.C/1111 un 111 Cl . d "b - . D'e u" b··rcinstimmutwcn 1.WI-. 1 w 1. ]\ d ··111an er <•cocnu ct. 1 ~ · ... tulet:osum 1111 Hannoversc lCn "cnc an c , . b '? d p ·tl ·u ·h andererse its k .. n-schen den Bulten von Seybruch und Landwehr etncrscns un vom Os 

1 · · 
nen folgendermaßen zusammcngeiaf\t werden: . I I I · . . 

0
111 {\ 1·1e11 der unt er ·n .. )S f ·, 'tCIUel · 1er Ca li CI sOW ' - Die mittlere (Ubcrgangs- tu c Isl etwas al31 . I ' ·ko nmcn Die obere und di e unt.<: rc nasseren als auch der oberen, 1rockcncren crc1c 1c vol 1 · 

Vegetationsstufe der Hu lte sind ancnärmcr. 



Die Erlenbruch-C harakterarten meiden die höchsten Bereiche der Bulte. 

Dryoptens carthustana und Mnium horn11m besiedeln den oberen (u d t ·1 · d · 1 
ren) Tei l der Hu lte. n et wetse en nutt e-

Das Auftreten we.i terer Arten hängt vom Basen- und Nährstoffgehalt des Standorts und von 

der Starke des Nassegradienten ab ist also 1·e nach Bruchwaldtv 1 · d 
, . p versc 11e en. 

Grob-Erfassung von Bulten-Schlenken-Komplexcn 

. I. Der Bulten-Schlenken-Komplex im Postbruch (Tabelle 4) 

Dieser Tabelle hegen acht Vegetationsaufnahmen (A- H ) d · · 

sind die Krautschich tarten einfach den beiden K leinstandone:u~~l~;. eo.dßeei JSedhelr Aku~~ahme 
" r " c en e z uge-

Ta be l le 4: B ul ~e n-Schlenken-Komplexe der Hotto ni a 
Var~ante des Ca rici el ongatae- Al netum 
(Untersuchung sgebiet Postbruch ) 

palust ris
betuletosum 

Kl einstandort 

Numm er 

Auf nahmeflä che 

Beschat tung d. B. u. Str. (%) 

Deck unQ Kr.- u. ~ .- Sch i cht (%) 

Kraut- u. Moo sschicht 
PI Riccia flu i tans 

L emn a 11 ino r 
Equiset um fluviatile 
Glyc eria fluitan s 
Hottonia palustri s 
Iris pseu daco ru s 
Calla palust ri s 
Ga lium palustre 
Carex panicula ta 
Thelypteris pa l ustris 
L ysi machi a vulgari s 
Juncu s effusus 
Lycopus europaeus 
Des champsi a c espitosa 
Carex nigra 
Carex e l ongata 
Pe ucedanum pal us tr e 

Schlenk en Bult e 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 D 11 12 13 14 15 16 

A B C D E F G H A B c D E F G H 
95" ?0 GO So 70 70 '15 ?0 ~- 70 bO ; o ?0 70 '5 ?0 

GI" 95" ~00 7!; BD 60 ~00 90 100 90 100 75 100 BS ~0 100 

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

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

r r 1 + + 2 + 1 1 + 
1 2 5 + 1 5 5 1 + + 2 1 2 

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

r + r r + 1 + + + + + + 
1 + 1 + 1 + + 

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

+ r 1 2 1 
5 4 3 2 2 3 3 2 

1'1 Le ucobry um glaucum + 1 + 1 2 + + 2 
1'1 Mniu m hornum 2 2 2 2 + 2 1 2 

Be tul a pubescens ( J ) 
2 2 1 1 2 1 1 1 

Dryopte ri s carth usiana + + + + + 1 + 
Care x 

agg. 1 + 1 1 1 1 1 canescens 
Calamagrostis canes cens 

1 2 1 1 1 + 
~ Polytrichum fo rmos um 

2 1 + 1 1 2 
M Ca lliergon cordifolium 1 + + 1 + 1 

Vacci nium myrti11us + + + 1 + 
1'1 Calliergonella c usp idata + 1 r + + 
~ Sphagnum pal ustre + 1 + 2 
~ Lop hocolea bidentata 1 2 2 1 

Frangula aln u s (J) + + + + 
l'lolini a c aerul ea + + 1 + 

+ 1 + + 

We it ere Arten: 

auf ~~l:en:tj!_]~ 2 Sorbus aucup aria (J) : 10( +) , 12( r), 15 (+)· M Sphag 
num 1m na um: 1 (1) 13 ( 1) 16(1) M 5 ' -
11 (1) 14( 2) . · 2 E ' . ' ; ph agnum squarrosum: 10( +) 

l eric~lata: 'dT+r~ 1 ~ 0( ~)0 ~ 1 ~mbpal u st r ~ : 10(r), 13(+); Scut ellaria ~a-
thec i ' , u us frut1cos us: 14(+),15{1) · M Brach 

je 1 x u~t~~;~~~l~~ii;~~l , . 12(;1 / ) Tetraphis pellucida: 13 (+), 14 (:); 

perrcl yme num 14(+) , Po:m~~~via l ~s ' 1~vfenellaff~e~~osa 12(7), Lonic e r a 

4x So l a nu m du lcamara· 4(r) ( ) +) • au u en und 1n Schlenken : 
2\+) 4(+) 12(2}· . · 5 hl' 7 r • .10 +), 11(+); 3x Ca r ex gracihs: 
r • . • ( , 111 c enk en: J_e 1x Aln us gl u'trno sa(J) · 2(+) Ca 

ex nparia 3 2) , Salix aurita (J )7-4(+) · ' -
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ordnet. Pflanzen, di e sowohl hier wie dort vorkommen, sin d auch zweimal erfafk Die Dek

kun gsgrad-Angaben beziehen sich auf d ie F läche des jeweiligen Klein sta ndortes (ni ·ht auf d ie 

Gesamtfläche der komplett en Aufnahme!) . Laufende Nummer I bisS sind Sch lenkcnaufnah 

men, Nummer 9 bis 16 Bulrenaufnahmen. 

Aus dieser im Vergleich zur Günclmethodc vereinfac hten Aufnahmetechni k res ulti ert eine 

gröbere Gl iederung de r Bruchwa ldvegetation. Erwarnmgsgem:iß erhält man aber in s~,; ·samt 

ei n ähnl iches Erge bnis wie in Tabell e 3, z.B. werden auch hie r Ric·cia J!uitans, Li!ll111fl mino1· und 

Massenvorkommen vo n Hotto11ia palu Hris und Cfllla palustris nu r in den Schlcnkcn !;efunden. 

Arten wie Galium palustre, Tbelypteris palusrris und Lysimacbia vulgrtris bes iede ln bcide Klein

stand orte, während Carcx clollgat.tl, Caie~l!ulg>·osr is crw cscem, /Jet.u la tmbvsccm-Jungwuchs, 

Dryopteris cart.lmsiana, \laccinium mynillus und diverse Mo san cn auf die Bulte besch ränlu 

bleiben. 
Equ iset11111 fluviatile und Glyccria f/uitriiiS, die in Tabel le 4 als Schlcnkcnartcn aufra uchen, feh 

len in l abeile 3, wei l donmit sechs Bulten nur ein relativ kleiner Au sschniu aus diesem ßruch

waldt)' P erfaßt wurde. Dagegen repräsen ti eren di e acht 100 m' -Aufnahmen vo n "]~be ll e 4 ei ne 

größere Fläche und dami t einen hö heren Anteil am gesamten ArtcnSJ clnrum. 

2. Der ßulten-Sehlenken-Komplex im Literaturve rgleich (T~bc ll c 5) 

Um die eigenen, im Postbru ch, im Scy bruch und in der P rcrzet«.cr Landwehr ~ewolln t n en 

Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang stell en zu kö nnen , werden sie in ·rabcl lc 5 m it d ·n 

Daten andere r Autoren vergli chen . Verwendu ng finden dabei Art cnli srcn , Einze laufnahmen 

und Vegetationstabel len fo lgender Autoren: 

F = FUKARE K ( 1961): Tabellen des . f-lotrollio-AIIIcrum"" und .. aricidongatfle - Abwum nwrlioeum· 

pacum " vom Darß . 

Kä = KAST NE R (1938) : I Aufnahm e des .. Cariccto clougatac-A inctunt glu tinoSiw'" aus dcm Wcsisächsi· 

sehen Hügella nd . 

Kr = KRAUSCH (1960): Artenliste aus dem ~,C11n'ci d ongmtu -A/m:tnm /l(:tu lt·tumm" im Sprccw:tld. 

Sa = SCAMON ! {!954a): Tabelle des .. Bühcn- Erlcnwaldes·· aus dem Uni ci·sprccwald . 

Sb = SCAMON I (1954b): Arten liste des ,.ßü hcn-Erlcnwa ldcs" aus dem H avdland und Ulllci"SI'r·ccwald. 

Sc = SCH LOTTM A NN ( 1966) : A n enlist c des .. Scgt;en· Erlcnwaldcs" >tr s Siidtondcrn. 

D~zu kommen die eigenen Daten : 

P = Postbruch: ,. Houonia palustris-V:triantc des Carici clongauu-Aim:tum bc:tu!t:tosum " im \XIcndbnd. 

SL = Scybruch und Pretzctzcr Landwehr: .. Ca n·ci clon~t.a tae.:- Ainctum typicu m " im \X/cudhnd . 

Es fä ll t auf, daß im Postb ruch acht Arten, da runter die E rl enbruch- har~ lneran tdamn

grostis canescens, auch auf Bu lten auftauchen, während sie in all en andere n Wäldern auf die 

Schl enken beschränkt bleiben. De r G rund dafü rdürfte sein , daß beim sp:itso mm crli chen Nied 

ri gwasserstand d ie G renze zw ischen Bult und Schlenke relati v weir unten angenommen wurde, 

näm lich an der Obergrenze des ak tue ll überschwemmten Bereiches. So wurden Smndon ·, lic 

bis in d en Frühsommer hinei n ebenfalls unter Wasse r stehen und von cnrsprcchcndcn A ncn be

siedel t werden , bereits - nicht ganz zutreffend - Zli den Bulten gerechnet. 

Bedenkt man also, daß die einze lnen Bea rbeit er vi ell eicht die G renze zw ischen l.lu lt und 

Schenke untersch iedlich festge legt haben und daß manche mögli cherweise nicht all e, sondern 

nur die häufigen Arten von Bulten und Schl cnkcn auf~. ä hl cn, so ist ei n derartiger Li teraturver

gleich nicht unproblemati sch . Trotzdem ergibt sich ein erstaunlich geschlossenes Bild. 

D ie ausschl ießli ch auf die Bu lte beschränkten Art en haben ge meinsam, daß sie keine Über

flu tung vertragen . Unter ihnen sind viele Moose und Säureze igcr, verm utlich, weil hier der Ein

fluß des basenrei chen Grundwassers feh lt. 

D ie Erlcnbruch-Charakterartcn (mit Ausnahme von Calnmngrostis canem :ns ) kö nnen sowo hl 

in Schlen ken wi e au f (dem unteren Teil von) Bulten wachsen. m ·cx clongettrt z. B. finde t sich 



Tabelle 5: V~getation der Bulten-Schlenken- Komplexe im 
L~teraturvergleich 

Kleinstandort 

Nummer 

Autor 

Baumschicht 
Alnus glutinosa 
Betula pubescens 
Quercus robur 

Strauchschicht 
Sorbus aucuparia 
trangula alnus 

Kraut- u. Moosschicht 
Lemna minor 
Phragmi tes australis 
Myosotis palustris agg. 
Carex elata 
Carex acutiformis 
Carex vesicaria 
Carex riparia 
Iris pseudacorus 
Juncus effusus 
Glyceria fluitans 
Calamagrostis canescens 
Oeschampsia cespitosa 
Carex paniculata 
Carex gracilis 
Hottonia palustris 
Cirsium palustre 
Solanum dulcamara 
Lycopus eurapaeus 
Urtica diaica 
Carex elongata 
Thelypteris palustris 
lmpatiens noli-tangere 
Gali um aparine 
Lythrum salicaria 
Lysimachia vulgaris 
Peucedanum palustre 
Scute llaria galericulata 
Aubus idaeus 
Dryopteris carthusiana agg. 

f"l f'lnium hornum 
M Polytrichum formosum 

Athyrium filix-femina 
M Leucobryum glaucum 

Rubus fruticosus agg. 
M Sphagnum palustre 

Milium effusum 
Oxalis acetosella 
Vaccinium myrtillus 

M Polytrichum juniperinum 
Avenella flexuosa 
Lonicera periclymenum 
Sorbus aucuparia (J) 

Schlenken Bulte 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Kä P SbSLScKr F Sa SLKä F SbScSaKr 

X X X X X X X X 
X X X 

X X 

X X X X X X X 
X X X X X X 

X X 
X X 

X X X X 
X X X X 

X X X X 
X X X X 

X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 

X X X X X 
X X X X X X 

X X X X X X 
X X X X 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 

X X X X X X X 
X X X X X X X X X 

X X X X X X X X 
X X X X X 

X X X X 
X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 

X X X X X 
X X X X X X X 

X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X 
X X X X 

X X X X 
X X X X 

X X X X 
X X X 

X X X 
X X X 
X X X 

hhäufighalhs Krardlz am Fuß der Bulte oder bildet eigene kleine Bulte, die leicht über die Wasserfla" 
c e er o t sm . · -

In den Schlenken siedeln Arten der Röhrichte, z.B. alle Großseggen und\'« fl · 
Hottoma palustris und Lemna minor. ' asserp anzen wre 

Synsystematische Diskussion 

b Im ~~l~hnitt "Ergebnisse" wird stillschweigend vorausgesetzt, daß es sich bei den beschrie

enen a ern um zwar komplex strukturierte, aber letztlich doch homogene, einheitliche Ge-
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sellschaften handelt. Könnte man aber nicht z.B. im Postbruch auch einen ,.Übcrstcllungskom

plex" (vgl. PASSAGE 1965) mehrerer, räumlich eng verzahnter Gesellschaften annehmen? Sind 

hier nicht möglicherweise neben dem Carici elongatae-Ainetum auch das Riccietum flui!antis 

(Lemnetea), das Hottonicturn palustris (Potametea) und das Calletum palustris (Phragmitetca) 

vorhanden (vgl. DINTER 1982, S. 47)? 
Mit Sicherheit handelt es sich hier um einen Grenzfall, bei dem das Assoziationskom.ept an 

seine Grenzen stößt. Wie erwähnt, werden nasse Erlenbruchwälder, die im östlichen Mitteleu

ropa häufiger zu sein scheinen, oft als frühe Sukzessionsstadien aufgefaßt, die sich durch wei

tere Verlandung zum "normalen" Erlenbruch weiterentwickeln sollen. ßci einer angenomme

nen Entwicklung eines Erlenbruchs aus einem Verlandungsprozcß gibt es jedenfalls iq;cnd

wann einen Übergang, bei dem entweder ,.gerade noch eine Röhrichtgesellschaft mit schon 

ziemlich vielen Erlen" oder ,.gerade schon ein Erlenbruch mit noch lückiger Baumschicht und 

mit vielen Röhrichtarten" vorhanden ist. Wo hier die Gren:t.e liegt, läßt sich sicher niemals ob
jektiv festlegen und muß von Fall zu Fall entschieden werden. Und diese Frage tritt ja nicht nur 

im zeitlichen Nacheinander, sondern auch im räumlichen Nebeneinander auf. So gibt es z.B. im 
Postbruch alle Übergänge zu weniger nassen Bruchwaldtypcn. 

Welche Kriterien können nun aber zur Beurteilung der Frage herangezogen werden? 

a) Sind die beteiligten Gesellschaften vollständig ausgebildet (vgl. PASSARG.E 1965, GROS
SER 1965)? 
Im betrachteten Fall sind nur die Charakterarten des Carici eiOIJgatae-Alnetum vollständig 
vertreten, während von den anderen Gesellschaften meist nur die namensgebende Art vor
handen ist, aber weitere Assoziations-Kennarten bzw. häufige Begleiter fehlen. 

b) Sind die Gesellschaften unabhängig voneinander ( PASSARGE 1965)? 
Dies ist sicher nicht der Fall, da die Erlen durch Laubwurf und Beschattung die Standorts

bedingungen für die anderen Pflanzen entscheidend beeinflussen. 

c) Sind die Mikrogesellschaften obligateroder nur fakultativer Bestandteil der Phytocot•nose? 
Man kann voraussetzen, daß im natürlichen Erlenbruch immer relativ trockene, höhergele

gene Bereiche am Fuß der Stämme vorhanden sind, auf denen die Betulo-Quercetum robo
ris-Arten siedeln können. Und ebenso, daß es im Bereich umgestürzter Erlen wassererfüllte 

Senken gibt, in denen sich dann Wasserpflanzen ansiedeln können. Wenn also auch das grö
ßerflächige Vorhandensein von Schlenkcn wie im Postbruch etwas Besonderes ist, so gehö

ren doch kleinflächig nassere Bereiche zum "normalen" Erlenbruch dazu (Diskussionsbei
trag von BARKMAN in DIERSCHKE 1987). 

Alle drei Gründe sprechen dafür, auch die amphibischen Erlenbruchwälder als einheitliche 
Gesellschaften ("Komplexgesellschaften" , GROSSER 1965) aufzufassen . 

Methodische Hinweise für die Aufnahme von Bruchwäldern 
mit deutlicher Bulten-Schlenken-Struktur 

Obwohl im vorliegenden Fall eine Entscheidung gegen einen Überstellungskomplex ver

schiedener Pflanzengesellschaften und für eine einheitliche Gesellschaft getroffen wurde, sollte 

dem mosaikartigen Wechsel der Krautschichtvegetation bei der Aufnahme doch Rechnung ge

tragen werden. Am besten geschieht dies, indem man die Arten der Bulte und der Schlcnkcn ge

trennt aufschreibt, also so wie die Arten verschiedener Schichten. Es empfiehlt sich dann auch, 

den Anteil der Bulte bzw. der Schlenken an der Gesamtaufnahmefläche zu notieren (entspre

chend der Gesamtdeckung der Baumschicht). 
Im Einzelfall, z.B. bei grobmaßstäbigen Kartierungen, können auch Gesamtaufnahmen ge

nügen; bei speziellen Fragestellungen kann abcrauch eine noch detailliertere Erfassung, z.ß. in 

Form der beschriebenen Gürtel-Aufnahmen erwünscht sein. 
Die Entscheidung, wo sich die Grenze zwischen Bult und Schlenkc befindet, ist oft schwie

rig . Man sollte sie nicht allein nach dem aktuellen Wasserstand treffen, da dieser im Jahresgang 
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schwankt. Wo Carex elongata vorhanden ist, stellt sie oft einen guten Weiser dar, da sie bevor

zugt am unteren Rand der Bulte wächst (vgl. Abb. 4). Fehlt sie, muß die Entscheidung subjektiv 

anhand des Kleinreliefs oder nach anderen Arten getroffen werden. 

. ~enn Car~~-Arten nicht auf den Erlenfüßen siedeln, sondern eigene kleine Bulte bilden, 

dte steh etwas uber dte Wasserfläche erheben, sollte man diese als Arten der Schlenken aufneh

men. Wachsen auf diesen Bulten allerdings wiederum andere Pflanzen (wie z.B. Peucedanum 

palustre auf Carex paniculata-Bulten), sind dies Bultenarten. 
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DerTraubenkirschen-Erlen-Eschenwald 
(Pruno-Fraxinetum Oberd. 1953) im nordöstlichen Niedersachsen 

- Hartmut Dierschke, Ure Döring, Gerhard Hüners -

Zusammenfassung 

Aus dem nordöstlichen Nicdcrsachs<.•n wird crstnuls umfangreiches Untersuchungsmaterial über das 

Pmno-Fraxi~rewm veröffentlicht. Die Assoziation glicden sich vorläufig in drei Subasso>.iationcn sowie 

eine Übergangsvariante zum Alnion glutinosae. 
Eine Übersichtstabelle zeigt die Zugehörigkeit zu einer sub1 I.ntischcn Rasse und einer bodcuöko lo~i 

schen Ausbildung relativ feucht-basenarmer Standorte. Die Existenz eines ei~,;enständigcn Ribcso sylvc
stris-Fraxim:tum neben dem Pnmu-Fraxiuctum erscheint für das Untcrsuchunt;sgcbict fra ~:; li~;h. 

Abstract 

Extensive material on the l'nmo-Fmxilletum from northeastcrn Lowcr Saxony (Fedcral Rcpublic of 

Gcrmany) ist prescmed for rhc firsr timl·. Thc associouion is provis ional dividcd into thn.:c subassociruions 

and a variant transitional to thc Alnion glutinosat.•. 
An ovcrvicw tablc shows thc affinitics to a sub-Atlantic racc and to an ccolot;ical formation on relative!)' 

moisr, basc-poor sitcs. Thc cxistcncc of a separate Ribeso S)'lvestriJ -Fraxinetum in this study area, in addi

tion to the Pruno-Fraxi"ewm, sccms qucstionable. 

Einleitung 

In einer weiten Übersiebt der europäischen Auenwälder hat OBERDORFER (1953} crst

mals das Pruno-Fraxinetum aus der Oberrheinebene als Charaktergesellschaft vcrnäßrcr Auen

Standorte derTieflagen Mitteleuropas beschrieben. Als Kontoktgesellschoften, zwischen denen 

sich dieser Wald ökologisch und floristisch einfügt, gob er Erlenbruch und Eichen-Hainbu

chenwald an. Als Charakteran kann wohl nur Pnmus padus gelten . 

Inzwischen ist das Pnmo-Fraxit~etum aus vielen Teilen Mitteleuropas beschrieben worden 

(s. Tabelle 2). Es zeigt eine recht große floristische Variati onsbreite mit von Gebiet zu Gebiet 

wechselnden Feinheiten. Oft werden Untergliederungen nach Unterschieden im Wasser- und/ 

oder Nährstoff11aushalt vorgenommen. Die beschriebenen Untereinheiten (Subassoziationcn, 

Varianten) haben zwar oft ähnliche Züge, zeigen ober von Ort zu Ort wechselnde Trcnnortcn

Gruppen. 
Aus dem nordwestdeutschen Tiefland gibt es bisher nur wenige Beschreibungen, meistmit 

geringer Aufnahmezahl belegt. Als erster hat hier wohl LOHMEYER (1963) ouf die Existenz 

dieser Assoziation hingewiesen. Die beiden ersten als Pruno-Fraxinetrtm publizierten Aufnah

men (ohne Frühlingspflanzen) geben TÜXEN & LOHMEYER (1957). Weitere Unterl:lgcn fin 

den sich bei DIERSCHKE (1968, 1979>), SEEWALD (1977), KRAUS E & SCHRÖDER 

(1979) und TAUX (1981). 

Seit I982 wurden von uns die Feuchtwälder im nordöstlichen Nicdcrsacbscn, insbesondere 

in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen eingehender untersucht (s. auch DÖ

RING 1987, WALTHER I987); ein Teil der Untersuchungen wird zur Zeit auf größere Bereiche 

ausgedehnt. Inzwischen liegen umfangreiche Vegetationstabellen (HÜNERS 1983, DÖRING 

1985) sowie weitere Einzelaufnahmen (DlERSCHKE) vor. Sie zeigen eine große Variabilität 

der Wälder auf feuchten bis sehr nassen Standorten. Zu den relativ naturnahen Gesellschaften 

des Alnion glutinosae und Alno-Uimion kommen heute mancherlei abgewandelte Pormcn, be
dingt durch menschliche Eingriffe. Durch Holznutzung und Freistellung kl einer Restwälder 

wurde der Lichtfaktor verändert. Gravierender sind die Folgen des Gewässerausbaues und all

gemeiner Grundwasser-Absenkungen . Sie haben zu einer Vielzahl von Degenerationsstadien 

der Feuchtwälder gefühn, teilweise verbunden mit stärkerer Torfzersetzung und ßodcnsak

kung. 
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