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Mauerfugen-Gesellschaften im Hohen Wcsterwald 

Ein synökologischcr Beitrag 

- Wi lhe lm Lötscher t t -

ZUSAMMENFASSUNG 

Fü r das Gebiet des !lohen Wes ter wa ldes werden Ma uerfugen-Gesellac hafton der AtJp lonic Loa l'llpO 

stria beschrieben. Die Mauer n bestehen aus Sa ndstcJ n und Uasalt . ll .le rboJ org l bt s l.c h , d afi J n 

deutlicher Unter schied zwischen der Veg e t a tio n lU l Sand sto 1 n - und an uaal!. l t mauor.n llout •ht., 1).1 

Zusanunensetzung der Gesellschaften wird im 1-linblick auf dle c horol.ogiuc h o Vor b r·o i t ung uBt ra c. o

g i e de r si e aufbauenden Arten betrachtet. Die öko l og i schen Unt o r sc hi cdc zwi schen Sa nd !l toln 

und Basa l tma ue rn werden di s ku tiert . 

ABSTRACT 

Associat i ons of AspZenietea Y'Upeot rois growing in the j o i.nts of walle ~•r.e dosc d .bod rrorn t ho 

area of Hoher Westerwald . The walls consist o f sanda t ono and ba salt, a nd a s J.g niE i c a n t dif

ference in Vegetation composition c a n be seen betwe e n t he wallu o f: thc t wo t y poo . 'l'h com

position of the commun i ties is re l a t ed to the dissimi na t ion pattorns of t hc var i oua upocioe 

of the assoc i at ions . Ecol ogical d iffe r e nces betwcen sandstonc and basalt wull a o ra nlu d i s ~ 

cusscd. 

EINLEITUNG 

Mauerfugen-Gesellschatten sind als Verarmungsgesellschaften nat Urlicher Fe ls

standor t e weit verbreitet. In Abhängigkeit von ihrer geographische n Lage, von 

der Höhenlage Uber NN , vom Verwitterungsgrad des Mauerwe rks und sogar in Ab

hängigkeit vorn Mauergestein zeigen sie eine sehr v e rsch iedenartige Zusa~nen

setz ung . Wenn auch die vom Menschen geschaffenen Ma uerwerke Sekund!lrs t andorte 
darste ll en und dementsprechend im Vergleich z u den natUrl iehe n Fel aspa lten

Gese llschaf ten eine Verarmung der Artengarni t u r zu erwarten ist, so sind sie 

dennoch im e inzelnen recht differenziert. Die Assoziation des Ao pZ e 11i tu m t r i 

c homan o - r u ta e - muPaP i ae wurde als Aap le ni um ruta -mura r ia - An p Z O ~Iiltm tr io homa nea 

Assoziat i on bereits von TUXEN (1937) und KUHN ( 1937) beschrieben . Eine weit 

gespannte ökologische Stud ie hat SEGAL (1969) der Mauervegeta tion gewidmet. 

Sie berücksicht ig t nicht nur die atlantischen und alpinen, sondern a uch die 

mediterranen und kontinentalen Mauer- und Mau e r f ugen-Assoziatione n. Neue Un

tersuchungen Uber die atlantische ~lauervegetat ion aus Irla nd leg e n I~I LMANNS & 

BRUN-HOOL (1982) vor. 

STANDORT UND METHODIK 

Die Mauerfugen-Ge sellschaften des Hohen Westerwalde s s i nd bisher nicht unter 

sucht. Es wurden ei nerseits Maue rfugen- Gesellschaften im Stadtgebiet vo n Bad 
Marienberg, andererseits Gese llschaften an den Mauern der Zlsterr.icnscr-Ab 

tei Marienstatt aufgenonunen. Die alten Mauern der Abtei beste he n aus Sand
stein (5), die Mauern in Bad Mar ienberg aus Basalt (B) , ein e m Material, aus 

dem selten Mauern aufgefUhrt wurden. Die Höhenlag e der Au f nahmefl!lchen geht 

aus den Tabell en hervor. 

Grundsätzlich kann man zwischen der Veg etation a n de r gesamten Mauerwa nd und 

der Vegetation in den Fugen unterscheiden. An alten ve rwitternde n Mauern 
greift die Vegetation von den Fugen aus auf die gesamte Wand Uber . So spre

chen SEGAL ( 1969) sowie WILMANNS & BRUN-BOOL ( 19 ~2) von Mau e rvegetation, w~ h

rend OBERDORFER (1975) in seiner g lanzvollen Stud ie fUr die verwitternden 

Mauern Sizi l iens die Bezeichnung Mauerf ugen -Vegetation benu tzt . Sehr wesent 

lich ist in diesem Zusammenhang der Pflege - bzw . Erhaltungszustand des jewei 

ligen Mauerwerks. Bei der mikrotopograph ischen Au f nahme muß be i m Studium von 

Mauer- und Mauerfugen-Vegetation beka nn t lich zwischen Maue r f uß, Mauerwand 

und Mauerkrone unterschieden werden, obwohl be i abgerundeten Maue rn Wand und 

Kror.e gleitend ineinander Ubergehen. Den Unterschied zwischen de n e in zelne n 

Mauerabschnitten in Verbindung mit dem Vorhandensein von Mörtel oder ange sam

meltem Bodenmaterial haben deutlich NILMANNS & ßRUN-llOOL ( 1982} berUcksich

tigt. 
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b Tabelle 1: Asplenietum trichomano- ru tae- murariae Kühn 1937, Tx. 1937 
Nr. der Aufnahme 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Grö ße der Aufnahmefläche m 1 1 ,5 1,5 1 1 2 2 1,5 1,5 2 2 4 4,5 3 2 1,5 1,5 1 1 1 1 ,5 2 ,5 Höhe NN 260 260 260 260 260 260 260 260 260 485 485 485 485 485 480 480 480 480 460 460 460 460 Exposition W ENE ENE WSW WSW N N N N E E E SE SE E S S SSW W W W W Deckung % 70 80 85 55 65 65 70 60 80 45 40 50 60 40 65 35 35 40 35 40 40 45 Mauergestein S S S S S S S S S 8 8 8 8 8 8 8 B B B B B B ~!~~~~~~!-----------------------~---!~ __ !! __ ~---!~ __ § ___ !! __ !~ __ !! __ z ___ !! __ z ___ !! __ ~---!~--~---Z---~---!2 __ !~--~---!Q Charakterart 
Asplenium ruta-muraria 
Lokale Differential-Art 
Encalypta contorta 
Verbands-~ Ordnunos- und 
Asplenium trichomanes 
Epilobium collinum 
Polypodium vulgare 
Differentialarten D 1 
Hieracium silv aticum 
Geranium robertianum 
Poa nemoralis 
Differentialarten D 2 
Cymbalaria vulgaris 
Bryum caespiticium 
Begleiter 
Brachythecium rutabulum 
Tortula muralis 
Poa compressa 
Collema spec. 
Taraxacum officinale 
Tortella tortuosa 
Peltigera spuria 
Arenaria serpyllifolia 
Taxus baccata j 
Mycelis muralis 
Hypnum cupressiforme f. 
Cystopteris fragilis 

1. 3 +. 2 +.2 2.3 2 .3 2.3 3.3 2.3 2. 3 1.2 3.3 3.3 3.3 2 .3 3.3 3.3 2.3 
2.3 2 .3 2.3 3.3 2 .3 2 .3 2.2 1.2 1.2 1.3 3.3 2 . 3 1.3 Klassen-charakter arten 

+.2 2.2 1.2 2 . 3 +. 2 + . 2 +.2 
3.3 4.3 4.3 2.2 2.3 3.3 3.3 2 .3 1.2 +.2 1.2 +.1 +.1 +.1 + .1 +.1 1.1 + . 1 +.1 1 .1 

2.3 1 . 2 

1 .1 +.1 +.1 +.1 1.1 1 .1 +.1 +.1 3.2 
+. 2 +.1 +.1 1 . 1 1 . 1 1.1 1 .1 +. 1 1 .1 

+.1 r.1 

+.1 
+.1 

1.1 

1 . 3 3 . 3 2.3 1.2 3.3 2.2 1.2 2.3 +.3 1.3 3.3 3.3 3.3 +.2 + . 3 1.3 +.2 
+.2 +. 1 

+.3 

+.2 + . 2 + . 2 +.2 +.2 +.2 + . 2 +.2 
+.1 1 . 1 1.1 2 .3 • 1 . 2 1 . 2 2.2 

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

+. 1 
+.1 

+. 2 

r .l +.1 +.1 

+.1 +.1 + . 1 

3.3 1 . 3 1.3 3.3 
1.2 1.2 1.2 1.3 

+.1 +.1 
+.2 1.2 +.2 1 . 2 1 . 2 +.2 

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

1.1 
+.2 +.2 +.2 3. 3 

+.1 +.1 2.1 1.1 r.l 
1 .1 r.1 r.l 

+.1 r.1 

+.2 +. 2 

+.1 
+.1 

r.1 

+. 2 +.2 Cladonia spec. 
0 Epilobium angustifolium j 

Sonchus asper 

+.2 +. 2 
+.1 

1.2 
r.1 +.1 

+.1 r.l r.1 Chelidoniurn majus 
senecio jacobaea 
Glechoma hederacea 
Lamium album 

1.1 1.1 
1.1 1.1 

1.1 +.1 
1.2 +. 1 

Je einmal: Cladonia chlorophaea in 3: 1.3: Campanula rotundifolia in 8 : + .1 ; Senecio viscosu8 in 9: r.l; Veronica polita in 10 : +.1~ Dryopteris filix-mas in 13: r.l~ Ribes grossularia j in 15: 1.1; U~us montana j in 15 : +.1; Viola odorata in 16: +.2: Betula pubescens in 21: 2 .1; Sonchus oleraceus in 22: +.1. 



Im vorliegenden Fall wurde von mir die Fugenvegetation d e r e igentliche n Wand 
aufgenommen und der Unterschied zwischen Sandstein- und Basaltmauern heraus 
gearbe itet . 

Die in den Tabellen angegebenen Deckungsgrade beziehen sich auf die gesamte 
Mauerfläche. Sie haben somit eine andere "Wertigkeit" als d ie Ublichen 1'abel 
len, da die Wurzelorte der chasmophytisch lebenden Arten ja imme r nur i n de n 
Mauerfugen liegen. Verteilung und Größe der ~lauerfugen hängen von de r Größe 
der verbauten Steine ab, die bei den Basaltmauern deutlich größer sind als bei 
den Sandsteinmauern. Darüber hinaus kriechen pleurocarpe Moose oft weithin 
über die feuchteren Mauerflächen, vor allem auf Sandstein. Doch wurden solche 
Stellen von der Aufnahme ausgeschlossen. Auch dringen stellenweise Fragmente 
des Sa gino - Ury etum und des Hordeetum murini gegen den Mauerfuß vor. Entspre 
chend der Tatsache, daß immer nur Mauerwände berücksichtigt wurden, scheiden 
sie ebenfalls aus der Betrachtung aus. 

Die Nomenklatur richtet sich nach OBERDORFER (1977). 

DIE PFLANZENGE SELLSCHAFTEN 

1. Das Asp 1 e nie tu m tri c h o rn an o- r u t a e-
m ur a r i a e Kuhn 1937, Tx. 19 37 

Die Zusammensetzung der Mauerrauten-Gesellschaft im Untersuchungsgebiet geht 
aus Tabelle 1 hervor. Als lokale Differentialart ist E' ncaZypta contor•ta nahe 
zu durchgängig vorhanden, obwohl nach den Erfahrungen von WILMANNS & BRUN-HOOL 
(1982) in Irland der Indikatorwert der Bryophyten nur gering ist. Im Sinne von 
OBERDORFER (1977) lassen sich sowohl die Subassoziation mit Geranium rober 
tian um (Differentialarten D1) als auch diejenigen mit Cymba Zaria v uZgariu 
(Differentialarten D2) unterscheiden. In der letzteren Subassoziation tritt 
auch regelmäßig Bryum caespitiai um auf. Das Asplenietum c ymbaZa Pietou um wurde 
nur an Basaltmauern mit W-Exposition gefunden. Die durch Ger-aniu m rob e rotianu.m 
gekennzeichnete Subassoziation tritt dagegen sowohl an Basalt- als auch an 
Sandsteinmauern auf. Die reine Subassoziation läßt sich im Gebiet nicht bele
gen. BezUglieh der syntaxonomischen Stellung der Gesellschaft sei auch auf 
TUXEN (1977) nachdrUcklieh hingewiesen. 

Tabelle 2: 

Asplenio-Cystopteride tum fragilis Oberd .(1936) 1949 

~~Öo~e~e~u~~~~~efläche in m2 1:5 ~ 
Höhe NN 485 485 
Exposition SSW S 
Deckung % 70 65 
Mauergestein B B 

~r~~~~~~!-------------------------~~---~1 
Charakterart 
Cystopteris fragilis 1 . 3 +. 3 
Ordnungs- und Klassen-Charakterarte o 
Asplen ium ruta-muraria 2. 3 1. 2 
Asplenium trichomanes 1. 2 2 . 3 
Encalypta contorta 1.3 +. 1 
Epilobium collinum +.1 +. 1 
Begleiter 
Poa compressa 2 .3 2 .3 
Rubus idaeus +.1 3,1 
sambucus nigra j +.1 1 . 2 
Tortula muralis +. 2 +.2 
Tortella tortuosa +,2 +.2 
Collema spec. +.2 +.2 
Taxus baccata k +.1 +.1 
Geranium robertianum +. 1 
Ulmus montana j +. 1 
Hieracium silvaticum +.1 
Vinca minor +.1 
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2. D a s A s p 1 e n i o - C y s t o p t e r i d e t u m f r a g i 1 i s Oberd. (1936) 1949 

Die Zusammensetzung der Blasenfarn-Gesellschaft i st aus Tabelle 2 ersichtlich. Wie allgemein bekannt, findet sich das A sp~enio - Cystopteridetum fragiLis nur i n Schattenlagen bei hoher Luftfeuchtigke i t. Nach OBERDDRPER (1977) tritt es an basenreichen, meist kalkfUhrenden Felsen oder Mauern in der montanen und hochmontanen Stufe auf. Hiermit stimmt Uberein, daß die Assoziation überwiegend an Basaltmauern ge f unden wurde. Sie kann auch an anderen Mauergesteinen auftreten, so z.B. im Gebiet an Sandsteinmauern . 
Da Niederschlag und Luftfeuchtigkeit i m Gebiet um Bad Marlenberg relativ hoch sind (vgl. LOTSCHERT 1977), ist Cy stopteris fragi~ is z .B. mi t geringem Dekkungsgrad auch in Aufnahme 4 im lisplenieturn trichomano-rutae - m!.H'al'iae vorhanden (Tab . 11. Die Exposition der zugehörigen Aufnahmeflächen war in diesen Fällen E bzw. W. Nach der vorzüglichen Analyse von SEGAL (1969) liegt das Optimum der Entwicklung von Cyntopter-io fr-ag -iZiu stets an den Flächen mit N-Exposition. Bei der relativ hohen Niederschlagsmenge und Luftfeuchtigkeit im Gebiet des Hohen Nes terwaldes wird allerdings verständlich, daß die Art auch an ost- und westexponierten Mauern auftritt. Nach den Angaben des gleichen Autors ist in der Blase nfarn-Gese llschaft bei Vorkommen von Poa comp r esaa auch Cyotopte r- io fragiZ ia am meisten konstant. Dies wird in Tabelle 2 durch den hohen Deckungsgrad von Poa aompreoaa bestätigt. 
Die Bindung von Cyo ·topte tt1:a f'raaili s an luftfeuchte nordexponierte Mauern sei abschließend durch eine kleine instruktive Tabelle belegt, deren beide Aufnahmen beiderseita einer Treppe erhoben wurden. Sie war von einer nach N und einer nach s exponier ten Mauer eingefaßt . 

Tabe lle 3: 
Maue rfugen-Vegetation e ine r N- und s-exponierten 
Basaltmaue r be ide rse its e iner Treppe 
Bad Marienbe rg, Nassauische Str. (460 m NN) 

1 2 
1,5 2 

Exposi tion N s 
De ckung % 35 50 
~E!~~~~h! __________________________ § ____ §_ 

Asplenium ruta-muraria 
Cystopteris fragi lis 
Linar ia cymba laria 
Epilobium collinum 
Tortula muralia 
Encalypta contorta 
Glechoma he d erace a 
Euphorbia peplus 

2 .3 1.3 
1.3 
2 .3 3 .3 
+.3 +. 1 
+. 3 +. 3 
+.3 

+.1 
+.1 

Die beiden Aufnahmen können a ls Modellbeispiel dafür dienen, daß Cystopteria f r•agiZia an luftfeuchte Schattenlagen gebunden ist. Bemerkenswert ist ferner, daß die an hohe Luftfeuchtigkeit angepaßte Enca~ypta co ntorta an der sildexponierten Mauer fehlt. Tabelle 3 berührt naturgemtlß das Expositionsproblem, zu dem zahlreiche Untersuchungen vorliegen (vg l. LÖTSCHERT 1962 ). 

ÖKOLOGIE 
1. Ausbreitungsöko 1 o g i e der Arten 
Besondere Beachtung verdient die Verbeitungsstrategie der in den Tabellen aufgeführten Arten; denn die Choren der Mauerfugenbesiedler gelangen auf sehr verschiedene Weise an ihren Keimungs- und sptlteren Wuchsort. Bei Betrachtung der Tabellen lassen sich 5 verschiedene Gruppen bezüglich ihrer Verbreitung unterscheiden: 
1. Dle umfangreichste Gruppe stellen naturgemäß diejenigen Arten, die durch den Wind verbreitet werden. zu ihnen zählen zunächst alle Farne, Moose und Flechten. Darüber hinaus aber finden sich zahlreiche Phanerogamen, deren FrU chte bzw. Samen durch Flughaare ausgezeichnet sind. Zu ihnen z§hlen Epi~o bium angu sti f olium , E. aoZZi Mum , Hi e racium silvatiaum , Nyaelis muralie , Se -
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nacio j acobnea , S . vi acosus, Sonc huo anpe r, S . o l e r aceun und Ta r axao um o[ f ici 
nale . Durch geflügelte FrUchte sind Be tula pube ocena und Ulmu o mo ntana ausge
zeichnet. 
2. Die zweite choralogische Gruppe stellen Arten, deren Samen mit Hilfe von 
Explosionsmechanismen in die Mauerfugen gelangen . Es sind dies (; e ran i wn r obc r·
tianum , Eu pho Pbia pepl us und Chelido nium maiuo , deren Samen beim Abspringen 
der l'ruchtbll!tter vom Replum der Schote ausgeschleudert werden. DarUber hinaus 
besitzt Che/idonium gut ausgebildete Elaiosomen. 
3. Durch Klebsamen sind Ribes g>'onsu Za r ia und 7'axu s baaaata ausgezeichnet, de
ren Samen bekanntlich durch Vögel beim Verzehren des Ar illus verbrei .tet wer
den, 
4 . Myrmecochor kann neben Cha Z ido ~zium Vio Za odoroa ta verbreitet werd en, die 
ähnl ich wie Euphorbia pepZua allerdings nur 1 Mal im unteren Mauerbereich ~uf
genommen werden. 
5. Eine besondere Verbreitungsstrategie besitzt schließlich Lina r i a oymhalaria , 
d ie nach dem Abblilhen ihre Kapseln positiv geocarp in die Mauerritzen schi ebt. 

Insgesamt ist die choralogische Ausbreitungsstrategie der i n den Mauerfugen 
anzutreffenden Arten also sehr verschieden. Angaben hierzu fi nden sich auch 
bei SEGAL {1969), 

2. U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n B a s a l t - u n d S a n d-
s t e i n m a u e r n 

Primär kann man von der Tatsache ausgehen, daß die Mauern unabhängig vom Mauer
gestein mit kalkhaltigem Mörtel verfugt werden. Doch sind im vorliegenden Fall 
die Sandste i nmauern infolge ihres Alters stark verwittert, s o daß von dem ur
sprUng lichen Mörtelmater i al ,;u r noch we ni') vorhanden ist und eine "Bodenbil
dung" in den Fugen eingesetzt hat. Entsprechende Hinweise finden sich auch bei 
IHLMANNS & BRUN-HOOL ( 1982). 
Darüber hinaus sind aber auch die thermischen Eigenschaften der beiden Gestei
ne sehr verschieden. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, tritt das mehr xe rophile 
An plenium ruta - mul"aria an den dunklen warmen Basaltmauern mit deutlich höhe ren 
Deckungsgraden auf als an den Sandsteinmauern, an denen es mehrfach sogar völ
lig fehlt. Hiermit stimmt Uberein , daß die ~rt als Pionier in Spalten vielfach 
auf den glatten horizontalen, stärker insolierten Mauerkronen wächst und s ptl 
ter nach Absterben des Farns von Sedo - ScZo r•an thetoa -Arten abgelöst wird. Auch 
OBERDORI'ER ( 1977) betont den oligotroph-xerophilen Charakter von A op zo ,":. m 
r uta - muraria . 

Die Frage der syndynamischen Nciterentwicklung der Mauerrauten-Gesellschaft 
ist in Verbindung mit der Beschaffenheit des Mauergesteins ökologisch gesehen 
eine Frage des Wasserfaktors. Im Sinne der alten physikalischen Bodentheorie, 
z.B. von THURMANN (1849), liefert Sandstein bei Verwitterung ein kUh l os , feuch
tes Substrat, während Kalkgestein ein trockenes, wärmeres Substrat ergibt 
(KRAUS 1911). Dies läßt sich auch i m vorliegenden l'all auf die Beschaf f enheit 
des Mauergesteins anwenden. Die aus dunklem, kompaktem Dasalt beatehenden Mau
ern mit ihrer dunklen Farbe sind insgesamt wärmer und trocken er, wtlhrend die 
Sandsteinmauern mit bre iter e n Fugen und hel l e ren Parben kühlere und f euch-
tere Substrate darstellen. Dementsprechend tritt Aopl ni um l~i a h oman o r e ich
lich an Sandsteinmauern au f und is t in der Endphase der Entwicklung des Aop Zo 
niet um tri c homarzo -rutac - mu 1 • a 1~ iae dominant. Hinzu komme n die Expositlonsunter
schiede , die in diesem Zusammenhang zu beachten sind. Insgesamt wirken so Ge
steinsbeschaffenheit, Verwitterungsgrad, Spaltenbreite und Exposition in sehr 
verschiedener Weise zusammen, sodaß insgesamt die jeweilige Faktorenkonstella
tion sehr verschieden sein kann. Auf d ie Bindung des Ao plo n io-Cyotopt ridotu m 
f•aaiZis an kUhl-feuchte Schattenmaue rn mit N- Exposition wurde bere its hinge
wiesen. Mikroklimatische Messungen zu dieser Problematik sind erforder lich . 
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