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Montane Frischwiesensäume 

- Harro Passarge -

ZUST\HMENF/\SSUNG 

FQr einige montane Frisc hwiese nsäume werden die flor isti schen und coonol.Q9 1uch-struktu ro l.l n 

Ver3nde rung en im Vergleic h zu angrenzenden Wi esenra sen auf9c;~oi gt und i hro onqon ßozl hungon 

zu anderen Staudenflur e n herausgearbe ite t (Tab . 1- 5). Zur Diskuosion stuht di oyotoutat J ocho 

Stellung de r Frischwiesensäume. 

ABS'l'RAcr 

Floristic and s tructura l cha nges i n f re sh-me adow fl'" i ngo corrununit i os of mo untld no u o tl r" Oöu 11 ru 

compared wi th adjacent meadows swards . 

Thc close relationships be tween these fringe communitics nnd ot he t" forb conunuuit l. co ar 

wo r ked out (tobles 1-Sl , and thc !lyotcmatic position i s conBidcred . 

Moderne Landwirtschaft ver~nderte w~hrend der letzten Jahrze hnte das GrUnland 

merklich. In den Frischwiesen fUhrte eine weitgehend mechanisierte Bewirt

schaf tung u.a. zu einem Nebeneinander von ! grUn ge tönten grasreiche n I nten

sivflächen (MEISEL & HUBSCHMANN 1976) und bunten kraut- bzw. staudenr eichen 

Best~nden, soweit Gehölze, Buschwerk, Ste ine, Böschunge n, Gräben oder erhöhte 

Wegraine die maschinelle Mahd partiell ausschlossen. Diese meist bandförmige, 

von GrUnlandrasen deutlich abgesetzte Ve getationsform ne nne n wir seit ·J'tlxEN 

(1952) "Saum". 

Abgesehen von schmalen Wiesens~umen, deren längst bekanntes Beispiel das gra 

benbegleitende l'iZipenduZo - Ge i •an iet «m paZ u ot r• i o \~. Koch 1926 ist, g i bt es 

heute zunehmend fl ächige Wiesen-"Versaumung" Uberall dort, wo regelmäßige 

Nutzung ganz eingestellt wurde. Anders als Wald- und Gebüschsäume (JAKUCS 

1972, DIERSCHKE 1974 ) bilden sich Wiesensäume zunächst nur i nfolge ver änd er

ter Bewirtschaftungsintensität und nicht bei vom Wiosonraoon prim!lr abwei 

chenden Standortbedingungen. so suchen wir auf wiesen, die noch heuto ml.t 

Sichel und Sense gem~ht werden, meist vergeblich nach Säumen. Die Mahd per 

Hand paßt sich allen Bodenunebenhe iten l eicht an und fUhrt bis au f weni ge 

cm an vorhandene Hindernisse heran, sodaß kein Raum f Ur die Ent wicklung 

eines "mahdempfindlichen" Staudensaumes bleibt. Folglich sind Wiesensaum und 

und mehr noch die fl~chige Versaumunq an bestimmt e Wirtschaftsbedingungen ge

bundene (Zeit-) Erscheinungen! In beiden Fä llen vollzieh t sich im Laufe weni

ger Dezennien ein tiefgreifender Wandel, der im f olgenden a n wenigen Deispie

len aus dem Mittelgebirgsraum au fgezeigt und beurteilt werden soll. 

1 . M e um a t h a man t i c um-Sau m (Tab. 1) 

Als typischer Vertreter silikatreicher Gebirgswiesen im s ubatla ntische n Kli

mabereich begegnet uns Me«m nach OBEROORFER ( 1979) vor rallom im V1:ol1:o n oa 

ninae und in mageren PoZygon o - TPi notion -Ges. (Meo - Footu oot um ). Die Art ist 

hier als + fußhohes Kraut arn Au f bau der fla J~ df4 0 - bzw. Fo n tu a Y.lt b ro a -Rasen 

meist mit -Deck.ungsgraden von 1-2 (+ - 3) beteiligt (BAR'rSCU 1940 , SCIIW ICKE

RATH 19 44, HUNDT 1964, PASSARGE 1971, 1977, WILMANNS & MULLER 19 76) . Daß ~io 

bisher als Lichtpflanze eingestufte Art (ELLENBERG 1974, OßERDORFER 1979) 

durchaus auch gut im Seitenschatten gedeiht (a lialblichtpf lanzo ), beweist 

ihr hochvitales Vorkommen (Wuchshöhen von 40 - 50 cm) a ls Mitbestandsbi ldner 

(Mengenwerte um 3) im Meo - 1/oZcet um moll i a -Waldsaum (PASSARGE 197 9). 

Von Neum beherrschte F l~chen (Deckungswerte um 3 - 4) tre ffen wir he ute vor

nehmlich im Saum des Wir t schaftsgrUnlandes . Die bis 60 cm Höhe erreichende 

Art bildet hier gemeinsam mit JJyperiaum ma o u tat wn, Aaroot io to 1w i D, 1J o 1, lliJ 

mo tZ ia kniehohe + geschlossene Bestände, belebt vo n zahl r eichen buntblUtigen 

Krliutern ( Campan ü' Za ro ot undi f olia , Potontil'l.a a r u ta , ! .. a ·t: ltu,·•utJ z ,: r, i f ol ·i. IIO , 

Varonica o hamaedryo , g11 autia a rtJ enoi o , Aohilloa mi'l.la f ol 'i um , Dt J, ta f' ia (J l• a rwi. 

nea , Rumex aaetoaa , Vicia araoca , Hie raai z4m laaviaat l4m). von den Gr Unland~rtl 

sern ist neben AgPostis nur noch Feo t uc a ·rubpa regelm~ ßig, allerdings mit ge

ringem Anteil (+ - · 2) vertreten. 
Weitere Arten bleiben mehrheitlich auf bestimmte Sonde r a usbildungen bo 

schr~nkt (s. Tab. 1). Dies gilt fUr die azidophilen Trennarte n der Au onulla

variante (Auen e LLa fl exu ooa , Nardu s , Arnioa , Gali um haroy nia um) ebenso wio 
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Tabelle 1: Me um athamanticum-Saum 

Aufnahme -Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Höhenlage in 10m NN 64 62 6 5 67 63 64 64 ~E~~~~~~~-------------------------~~-!§_~~-~!-~Q_!~-!~_!2_!~-!~ Meum athaman ticum 
Hypericum maculatum 
Phyteuma spicatum 
Agrostis tenuis 
Lathyrus montanus 
Ca mpanu l a rotundifolia 
Hieracium laevigatum et spec. 
Holcus mo llis 
Potentilla erecta 
Kna utia a rvensis 
Achille a millefol i um 
Veronica chamaedr ys 
Alchemilla vulgaris 
Galium album 
Stellaria g raminea 
Festuca rubra 
Rumex ace tosa 
Anthoxanthurn odoratum 
(Vicia cracca) 
Briza media 

ct1 Heracle um sphondylium 
Ge ranium sylvaticum 

ct2 ~~~~~! l:t;~~~~osa 
Arnica montana 
Ge n ista tinc toria 
Gali um ha rcynicum 

o
1 Po lygonum bistorta 

Juncus effusus 
o2 P i mpine lla saxifraga 

Avenochloa pratensis 
Lotus corniculatus 
Diant hus de l toide s 
Trifolium medium 
Sol idaga virgaure a 

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

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

+ + + 1 
+ + + 

2 2 + 
11+ + + 2 ++ 1 + 1+++ ++ 2 

+ + 1 + + + + + + + + + 1 + + + 2 + 1 
+ + 1 

1 + + 
+ + 

+ 1 1 1 1 + + + + + 1 + 
1 + + 

1 1 + 
+ + 

1 

+ 
1 

+ 
1 
1 
+ 

+ 

+ + 
+ 

1 + 

+ + 1 + 
1 + 1 
+ + + 
+ + + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 1 
1 1 

2 
+ 

+ 
+ 

außerdem: Trollius europaeus 2 , Ci rsium helenioides 1, Lathyrus pratens i s 1, Leucanthemum vulgare + (3): Poa chaixii 1 , Dactylis glome rata + , Vicia sepium 3 (4)~ Ga l ium pumilum +, Le ontodon hispidus +, Equise tum arvense +, Calluna vu lga ris +(5)~ Poa prat ensis +, Carex lepori na + (1 0) . 
Herkunft der Auf nahmen: Mittlerer Thüringer Wald bei Wildenspring (1): 8 öh len (2 , 7); Altefeld ( 3) ; Möhrenbach (4) ; Gill ersdorf (5 , 6): Friede rsdorf ( 8, 9 ); wiegandsmühle (10). v ege tationse inhei ten: 
Ste lla rio-Meetum athamantici as s . nov . a. pimpine lletosum subass. nov . (Nr. 1 - 5, n. T. Nr. 1 ) b. typic um (N r . 6- 9) 

c. Polygo num bisto rta-Ausbildung (Nr. 1 0) Ave ne lla-Varian t e (Nr. 1 , 3, 5, 6, 8 - 10) Heracleum-Variante (Nr. 2 , 4, 7) 

fUr Geranium ayZvatiaum , Heraaleum , Vicia sepium, ( Daat ylia ) einer anspruchsvolleren variante. Der thermophilen Pimpinella-Subass. mit Pimpinella saxi {Paga , Di anthua deltoides , Avenao hloa ppatensi s, Lotus co~niculatus , Soli daga vi r gaurea , bevorzugt in sonnexponierter Lage , steht auf betont frischen Standorten eine Po lygonum biatol"ta -Ausbild ung gegenüber. 
Rein floristisch scheint dieser Magerwiesensaum wei tgehend eine m Meo - Festu aet um Bartsch 1940 zu e ntsprechen mit: Meum , Gali um haroyniaum , Arnica bzw . 
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Latlzy >"us Zini f olius , ·Campanula r•otundifolia , Auen a Ha , Gali wn pumiZum , (Poa 

o haixii ) als Trennarte n der Assoz i ation bzw, des La thy >"o lini [ oli i-Tr i n -

tonion (DIERSCHKE 198 1), Der eingehende vergle ich ze i tigt jedoch mor kl1cha 

Diskrepanze n (s. Tab. 2 ) : 

1 · Ausfall (bzw. sinke nde Beteiligung) aller an r egelm!lflige Bewi rtschaftung 

angepaßten Grlinlandgr!iser: AZopea ~<Y'un pPa ten oin , Anthoxar~thum od o Pat.um , (!J r·,·

na media) , Cynosul~ t,s , ( Da ct y li s ), Festuca proat e ,1oiu , (J.' . Y~ubt•a ) 1 Jlot 1dJ 1. a~ta

tus , ( Poa pr atensis) 1 P. trlitJialis , Troia et um f"lav esce J11J . 

2. Verschwinden der Weidekräuter: Bellis pe l<> e nn i n , r.oon ·to d on all'tum r~ a lin , 1'o

roaxacum officinale , Trifoli um r epen s. 

3. Rlickgang konkurrenzschwacher Grünlandarten (me is t Kleinkr!luter , Rosetten

oder Ausläuferpflanzen): AJ·uga r>ep t ana , Anemon e nemoY'ooa , Camta ~w ta patuta , 

Cordamine proatensis 1 Cerast ium holosteoide n , liypooh ocr•io r• adioa ta , 1.-tJo n t.odo 'l 

hiapidu 8 , Leuaanthemum vulgare , Lu2ula aampeotrio /m uZt i [tor•a , PZanta ao ta n

ceolata , Polygala vulgaria , Pr•unelta vu~ga J~ iu , Ranu noul uo ,I Dmoroo oun , Uh i ,lan

tlw.s minol' , Sa xifroag a gr-anu lata , Tr-ifolium d!4bium , 1', proa ·t o noa sowie aller 

Grünlandmoose ( Rhy t idiade Zphus squa !1 :ttoaun , Mnium , Broaahy t,ho oi um , 1'1tu 1:di1m1 

usw.). 
4. Sinkender Anteil bei (d üngung sholden) anspruchsvollen Grünlandstaude n: 

Anthrisaus sylvest roio , Ca roum a a r vi , Crepia moZZia , Geroanium ay Zvatioum , Ho 

racleum aphondyZium , TPag opogon pyoatenae , Vi cia oepium (N 5 - 8 nach ELLEN

BERG 1974) . 

Sa Zunatune einiger Mangelzeiger: Galium pumi~um , Me wn, Po a a haix ii , Poto ,l 

tilla eyoear;a (N 2 - 3 nach ELLENBERG 1974 ) und StoZZar i a gPami11oa . 

6, Hinzutreten weniger Arten der Walds 1iume: Galeopo,:o bif·ida, 1/ ior•ao ium Ia -

vigatum , Hotaus mollis , Trifolium medium. 

Gemeinsam bleibe n dem Me o-Feetucetum und dem Me !~ m-Saum neben de n einga ngs ge 

nannte n Trennarten der Assoziat i on und des Unterverbande s wenige l'rischwio

senkräuter ( Achi ZZea miZZefoliu.m , AZchemilla vulgaria , Kr1 autia arvanoia , Vo 

roniaa ahamaed,..ys) , allgemein verbreitete Grilnl andpf l a nze n ( Lathy'i"uO proat; ~~

ois , Ra ~zun auZus acrois , Rumex acetooa , Vicia croaeca ) sowie Agr•o ut 1: o t a n 1~io , 

Hyp e Picum maculatum und Phyteuma. 

Der merkliche Artenschwund (um mehr als 1/3) betrifft vor a llem die bezeich

nenden 1-liesengräser und viele Gr[Jnlandkrauter (meist al s Kennarten der Ar t• hc

natheretalia bzw . Molinio - Arrhenath e petea ausgewiesen) . Von den 12 am Au f bAu 

des /.leo - Fea~uaet wn beteil igten coenologischen Arte ngr uppen sind im Mo"m-Saum 

nur noch 6 (A groostis tenuis -, Lathy rou s p r atensia -, llahil.Z. oa mil Za fol i um -, au

mex acetosa -, Meum - und B'f'iza - Gruppe ) mit z.T . verä nde r ten Gr uppenmengen vor

handen. Mit de n floristischen ver1inderungen geht eine tiefg reifende Umatruk

turlerung des Bestandes einhe r, als de sse n Folge aus dem Wiese nrasen (An teil 

der Gräser und Grasartigen über SO%) ein Wiesensaum wird, behe rrscht von mit

telhohen Stauden und Kräutern. 

Diesen floristischen und coenologischen Verände runge n s ynt axonomisch Rech 

nung tragend, betrachte ich die Saum-Gesellschaf t StoZ.la i• io - Ma t wn a ·t hama ~l

tici ass. nov. als eine durch eigenst1indige Artengruppierung gegenüber dem 

Meo - Featucetum rubrae hinreichend gekennzeichnete selbatMnd igo Assoziation. 

Kleinstandörtlich lassen sich vom zentra len Typus ein thermophiles Stot Zat•io 

Meetum pimpineZletosum subass. nova, e i ne feuchteholde POZ]J(!O I'/1.{111 b ·ifl t.o r" ta

Ausbildung sowie trophische Ave neZla - und ll e ~aol aton-Varianten mit den oben 

erwähnten Trennarten abgrenzen (Tab. 1). 

Den weltgehend Ubereinstimmenden Be legen aus ve rschiede nen hercyn lschen Ge

birgen (Tab. 2) entsprechend, dür f t e die Asso ziation i m gesamten mittel e uro 

päischen Verbre itungs geb iet des Meo - Fe st!t e tr <J m vork ommen. Oie Ausb i ldung en 

im Harz und Thlir i nger Wald gehören z u eine r Po a a haixii -Rasae mit l.at hyPu o 

ZinifoZius und Kn au tia a't'V e nais , die des Erzgeb i rges zur ar t e narmen Ci tllJ i /./m 

heZenioides - Ra sse. Eine vikariiernde westliche Ausbildung deuten einige Mawn

reiche Aufnahmen von SCHUMACKER (1 973, Tab. 2) au s Monta nge bie t en Bolgiens 

mit Narcisous pseudonara issua , Ce ntaurea nigra , Phyte1~111 a niarum , Pol uoaZa 

aeropyZ~i[oZ.ia , Charnaespartium sagitta le uswa an . 

2. A n t h r 1 s c u s s y 1 v e s t r i s - S a um (Tab. 3 ) 

Was d ie Meum-Säume f(Jr d ie Fe otuaa - Agroar;i o-reiche Magerwieoe , sind die 1 -

1,5 m hohen AnthY'iacuo -Staudens 1iume für die monta ne n 7'r•io o tum -Fettwieae n. 

Sie werden von den anspr uchsvollere n GrUnlandstauden Anthr•,:ooiU> oy lv Otl" ·i o 

und lle>"acleum nphondyZiwn beherrscht, denen sich verschiede ne Frl.schwioson -

kräuter, vor a l lem Ve 11 on ica ahama edT'y a 1 CaLil-411/ a lbum , Via·ia -l\ rten (V. a 1•a a 1 

V. sepium ) und nitrophile Kr äuter, besonde rs A(Jt"Op yron r •po >w , auch C·ir•o1:u." 
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Tabelle 2: Vergleich zwischen Meum- Gebirgswiesen (a) und Meum- Säumen (b) im Erzgebirge, Thüringer Wald und Harz . 
Spalte al a2 bl a3 a4 b2 a5 b3 c Zahl der Auf nahmen 7 9 11 19 10 16 10 17 
~!~~!~~~-~E~~~~~b!------ ------ ~~ -~Q_!~-~~- ~~-!~-~~-!! _____ 
Meum athamanticum1 ) 52 52 54 51 52 53 22 53 (+) Hypericum maculatum 51 41 21 30 41 52 51 52 Phyteuma spicatum 10 10 00 51 51 20 51 30 (-) Poa chaixii 21 32 11 41 42 
Anemone nemorosa 20 20 10 30 10 Luzula luzuloides 42 00 21 10 Phyteuma orbicul are 20 10 
Agrostis tenuis 52 42 52 31 52 52 51 21 Campanula rotundifolia 50 20 31 20 31 41 31 40 Lathyrus linifolius 21 00 21 4 1 41 31 51 Hypochoeris r adicata 20 20 30 20 Hieracium l aev igatum 10 31 20 + Galium pumilum 00 10 00 31 + Polygala vulgaris 20 20 10 
Festuca rubra 52 52 41 52 53 51 53 31 (-) Avenochloa pubescens 30 30 31 31 10 41 20 (-) Luzula campestris 50 41 30 50 20 Leontodon hispidus 30 31 00 10 21 00 31 Briza media 10 31 10 10 30 10 20 (-) Rhinanthus minor 30 30 01 10 30 10 SaKifraga granulata 10 20 10 Ranunculus nemorosus 00 21 00 

Anthoxanthum odoratum 51 51 10 51 51 21 51 10 Holcus lanatus 30 31 41 11 51 Cardamine pratensis 20 30 20 20 20 Prunella vulgaris 10 20 10 10 10 Ajuga reptans 20 20 00 
Dactylis glomerata 52 30 30 20 10 10 51 30 (-) Tr i setum flaves c ens 51 52 41 41 20 Tragapogon pratensis 20 10 10 
Alopecurus pratensis 4 1 3 2 51 20 21 20 Poa trivialis 20 21 41 51 Festuca pratensis 30 21 00 10 11 
Veronica chamaedrys 40 30 51 51 50 31 51 52 Alchemilla vulgaris 51 41 51 51 41 20 51 30 Achil lea mi lle folium 40 41 20 30 30 51 30 41 Knautia arvensis 30 20 20 30 51 20 40 Plantago lanceolata 20 31 10 41 51 10 51 10 Le ucanthemum vulgare 30 30 51 31 51 Galium alburn 10 20 10 20 20 21 Lotus corniculatus 10 30 10 10 10 20 30 Stel laria gramine a 30 10 20 31 + Campanula patula 30 20 20 10 Trifolium dubium 10 10 20 10 20 Anthriscus sylvestris 32 20 00 51 10 00 30 He rac l e um sphondylium 30 20 51 10 10 21 10 Vicia sepium 41 2 1 30 10 00 20 21 

Ge ranium sylvaticum 21 00 51 51 10 42 42 Crepis mollis 31 41 31 10 Cen taurea pseudophrygia 40 31 20 00 10 10 Thlaspi alpe stre 31 20 
Cirsium h e lenioides 11 32 30 01 00 Po lygonum bistorta 10 10 20 20 00 20 
Taraxacurn officinale 31 51 00 51 41 31 Trifolium repens 50 31 51 21 51 Leontodon autumnalis 1 0 20 00 31 21 10 Be llis p erennis 20 51 11 20 Cynosu r us cristatus 20 31 20 10 11 Ph l e um pratense 10 10 00 
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Spalte al a2 b1 a3 a4 b2 a5 b3 c 

Zahl der Aufnahme n 7 9 11 19 10 16 10 17 

~~~!!~E~-~E~~~~~~!------------2~_2Q_!~-~~-~~-!~-~
~-~~---=-

Rwne x acetosa 
Ranunculus acer 
Ce rastium holosteoides 

Poa pratensis 
Trifolium prate nse 

Vicia cracca 
Lathyrus prate nsis 

Holcus mollis 
Pote ntilla erecta 
(Ga1eopsis bifida) 

Lychnis flos- c uculi 

De schampsia c e spi tosa 

Avenella flexuosa 
Galium harcynicum 
Arnica montana 
Nardus stricta 

Primula veris 
Pimpi ne lla saxifraga 
Tr ifolium medium 
Diant h us de ltoides 
Avenochloa prate nsis 

M: Rhytidiadelphus s q uarros us 

Mniurn affine et spec. 
Entedon schrebe ri 

51 51 30 51 51 30 51 40 

50 51 30 51 50 10 51 40 
30 20 00 40 30 40 
31 21 31 10 31 30 

41 4 1 52 41 52 10 

50 4 1 4 1 30 30 31 30 30 

51 30 11 10 10 00 20 30 

42 
10 30 42 

20 

10 5 2 21 
30 4 1 20 31 

10 

40 20 00 00 
10 10 00 00 00 20 

10 41 30 
10 20 40 21 

10 00 20 20 
20 20 

00 10 20 
20 

11 
00 
00 

00 10 31 
20 0 0 
21 31 

20 20 40 40 
30 20 10 10 

30 

+ 
(+) 
+ 

auße rde m: Primula e latior 21 (a2): Ranunculus repe n s 21 (b1 ): 

Colchicum au tumnale 20 (a3): Hieracium pilose lla 20, 

Ranunculus aur~comus 20 (a4); Sangu i sorba officinalis 21, 

Galium ve rum 20 (b3 ). 

He rkunft der Aufnahmen: al, a3, a5 Trise t e t um f lavescent ia , 

typische Subass., a4 Na rdus-Subass., a 2 Cirsium heterophyllum

Meum-Ges., typische u . feuchte Unterges. na ch HUNDT (1964): 

bl- 3 Stellario-Meetum ( vom Verf.): aus dem Er zgebi rge (a l , a 2 , 

bl) , dem Thüringer Wald (a3, a4, b 2 ) und d em Un t e r harz (a 5 , b3 ). 

c. Entwicklungstendenz bei Wiesenve rsaurnung: + : de utliche bzw. 

(+) l eich t e (Anteil-)Zunahme , (-) = l e i c hte bzw . - me r kl ich e 

Abnahme bis Ausfall de r Art. 

1
)Die zwe iste llige n Zahlen geben f ür j e de Art die Ste tigke its 

klasse ( 1 . Ziffe r, 0 = unter 10%) und di e mi t tlere De ckung 

(2. Zahl, 0 = +) an. Der We rt 52 (lies 5 - 2 ) bedeu t et somit 

für die Art eine r e lative Häufigke it über 80% ( = 5) bei e ine r 

mi t tlere n Menge vo n 2 (=zwische n 5- 25% ). 

a Pv e nae , dazu U"l'tic a dio ica und Rt, bu a cae a i us hinzugesellen. Die im Wie sa nra

sen bestandbildenden Obergräser Al opeOl41' UB prat e nai u , Arrl1 ona t h ~ um , Daot y 

Li s , TPis etum sind im Saum nur mit geringem Deckungsante i l (me i s t+- 1) ve r

treten . We nige allgemeiner verbreitete Grünlandarte n v e rvollständige n achließ

lieh die Artenliste. - Lotus co Pnicu Zatus , Ga lium v e rum , Pl anLa go tu ad ia blei

ben auf eine meist sonnexponierte wärmeliebende Lo tuo -Untergese l lschaft be 

schränkt. An Schattenseiten steht d ieser eine frischeholde Ga um-Ausbildung 

(Poa t r i v i a li s , Lap s a na , Ce um , Aegopodiu m) geg enüber. 

Ein Vergleich zwischen dem Antln• i s cuo -Saum und der ihm e ntsprechende n Frisch

wiese (NIEMANN 1964, PASSARGE 1971, 1977) zeigt abermals eine mit den struk t u

rellen Veränderungen einhergehende deutl i ch reduzierte Arte nz a hL Ähnlich wie 

im Me um -Saum fällt wiederum die Mehrzahl niedriger bis mitte l hoher Grllacr 

(Fes tu c a rubra , Agros t i s tenuis , An t hoxanthu m odo ra tum, HoZa un la 1t at uo , Cyn o

suru s , Poa prate nsis ), Weidepflanzen (BetZ in -Gruppe außer Tar axa um) und kon

kurrenzschwacher Kl e inkräuter (Ce paat i um llotosteoide n , PZant ago Za 11 oo Zata , 

TPi foZ i t<m ) aus. Neu sind wenige Arten der Wald- und GebUschsl!ume (Ut•t iaa-Grup

pe) und Ruderalpflanzen (Ag>•opyroll -Gruppe). 
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Tabel le 3: Anthriscus sylvestris-Saurn 

Aufnahme -Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Höhenlage in 10m NN 50 50 49 51 49 48 4 7 4 7 48 48 ~E~~~~~~!------------------~~-~~-~~-1~-1~-1~_!!-~Q-1~-~~ Anthriscus sylvestris 
Herac l eum sphondylium 
Vicia sepium 
Veronica chamaedrys 
Achille a millefolium 
Knautia arvensis 
Alchemilla vulgaris 
Leucanthemum vu lgare 
Triseturn flavescens 
Arrh enatherum elatius 
Dactylis glomerata 
(Taraxacum officinale) 
Vicia cracca 
Lathyrus pratensis 
Geranium prate nse 
Galium alburn 
Geranium sylvaticum 
Tragopagon pratense 
Agropyron repena 
Cirsium arvense 
Urtica dioica 
Rubus caesius 
Galium aparine 
Lamium album 
(Arte misia vulgaris) 
Alope curus pra t ensis 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Rumex acetosa 
Poa pratensis 
Tri folium pratense 
Fes tuca rubra 
Ranunculus acer 

n2 ~~i~~c~~~t~ulatus 
Plantago media 

o
1 

Lapsana communis 
Geum urbanum 
Ae gopodium podagraria 

4 4 
1 + 
+ 
3 
+ 
1 1 

+ 
1 1 
+ 1 

1 1 
2 

+ 
+ 

4 
+ 
1 

+ 

+ 
+ 

+ + 

3 4 4 3 
1 1 3 4 
+ + 

2 1 
+ 2 + + 

+ 
+ + 

+ 1 + + + 
1 2 + + 
+ 1 + + 

4 3 
2 3 

1 

2 
+ 1 

+ 

1 
+ 1 

+ 1 2 + 

2 

+ 
1 1 

2 1 
3 1 

1 

+ 

1 1 2 1 
+ + 

+1+ 1+ 11 
1 + + + + 

+ 
1 1 1 

+ + + 

+ + + + + + + 
1 1 1 

+ + 
+ + + + 
1 1 1 
+ + 1 

+ 1 
+ 

+ + + + 
1 + 2 
2 1 

+ 

+ 

+ + + 
+ + 
+ 2 

außerdem: Centaurea scabiosa 1, Primula veris 1, Cirsium acaule +, Sanguisorba minor +, Leontodon hispidus +, Phyteuma spicatum +, Ph. orbiculare +,Rosa dumalis + (1): Geranium pyrenaicum 2, Se necio jacobea +, Plantaga lanceolata + ( 2)~ Trifolium medium 2, Potentilla anserina +, De schampsia cespitosa + (3)7 centaurea pse udophrygia+, Hype ricum maculatum + (4): Glechoma hederacea 1, Festuca pratensis 1 ( 5): Campanula rapunculoides + (6): Euphorbia esula +, Lathyrus tuberosus + (7): Verbascum nigrum +, Sedummaximum +, Euphorbia esula +, Phleum pratense + (8); Gal e opsis tetrahit + ( 9 ) ~ Cirsium vulgare +, Cerastium holosteoides +, Hesperis rnatronalis 1, Fragaria vesca + (10). 

Herkunft der Aufnahmen: Raum Elbingerode/Harz (Nr. 1-5, 10), Mühltal (Nr. 6- 9) , 
Vegetationseinheiten: 
Agropyro-Anthriscetum sylvestris 

a. Lotus -Unterges . (Nr. 1-3/4) 
b. typicum (Nr. 5-7) 
c . Geum-Unterges. (Nr. 8-10) 

Geranium sylvaticum-Rasse (Nr. 1-5) Geranium pratense-Rasse (Nr, 6- 10) 



Diese eigenständige Artengruppierung wurde bereits als Agropyro -A nt h• in otum 

aylveat r ia (Wollert 1970) Passarge 1978 bzw . Anthl"io e·tum oylvaot r io Hada<'\ 

1978 11 in die Literatu r eingeführt. Innerha lb der i n Mi tteleu r opa groß rUumig 

verbreiteten, das Dauco - Arrhenat here tum begleitenden Assoziation stellen die 

Aufnahmen aus der hercynischen Montanstufe (Tabelle 3) mi t 1'l' io tlwl , Vi ·ia 

aepium und Alahemilla (neben Al'rhenatherum ) l edigl ich e ine Tri ootum-Höhenf orm 

dar. - Deutlich unterscheiden sich hierin die collin-submontane Coran i twl pra

tenae - Rasse (mit Galium album , vgl. auch Aufn . 1 und 2 bei HIIDAC 1978) und 

die artenreiche r e montane GeJ~anium aylvaticum -Ras s e (mJ.t Lamiwn allnoil ). Daß 

Arl'hcnathe ,..um in Grünlandbrache n e ine gegenüber Wirtschaftswiesen erweiterte 

Höhenverbre itung zeigt, stellten schon BAEU~IER (1 956 ) bzw . WOLF (1979) fest . 

Bezeichnenderweise korrunt dieser AnthriBaua -Sau.m he ute viel häuf iger o llno Kon

takt zu Frischwiesen vor . So säumt er in den + l e hmige n Acke r gebieten km-weit 

d ie Böschungen der Landstraße n (MUCINA & JAROLIMEK 1980) ebenso wie hochufri 

ge Entwässerungsgr äben (vgl. LOHMEYER & KRAUSE 197 5) , Feldhecken , Steinwllllo , 

Ablagen usw. 1\uf den Saum von Feldgebüschen bezieht sich d ie Erstbeschrei

bung WOLLERTs (1 970) aus der Ackerlandschaft Mecklenburgs. Die dort erhöhten 

Ruderalpflanzenanteile dUrfte n sich aus komplexer Erfassung von Ur•tioa -re i

chem Heckensaum (Agr opyr o - Aeyopodietum mit St aoh yo ayZvat ioa ) und A r~~ h >•iu uo 

reichem Wiesensaum erklä ren. Die Standorte dieser A•1 thl'iaou u- S!Iume in der llk

kerlandschaft sind mei st zusätzlich eutrophiert , nicht nur durch abdriftenden 

Kunstdünger, sondern vor allem durch verwehten Oberboden. Während der vegeta

tionsfreien Phase des Ackerpfluglandes filtern die Sta ude nsäume reichlich 

verwehten Staub ( + humose Ackerkrume) aus, der wie eine zu satzliehe DUngung 

wi rkt. -

3. G e r a n i um s y 1 v a t i c um-s a um (Tab . 4) 

Die bisher wenig beachtete Gebirgs-Auenwiese Po lyga>10 - A lopoou l' oiotllll p>•a to>1oiu 

Pass. 1 977 wird von einem r e cht eigenständigen Saum begleitet, dem Go r a n ·i wrt 

sylvaticum neben Ci r sium helenioidea und Polyg on um biato~ta besonde r es Gapr H

ge verleihen. Trotz d e s Vorkommens der letzterwähnte n feuchteholden Arte n un

terstreichen AohiZlea miZZefoZium , AlchemiZla , Daotyliu , ll al"aoloum und Vo l• o

nioa chamaedr-ya den überwiegend mesophilen Charakt e r dieses 1\uenwie aonsaumou. 

Seine Arteng ruppierung vervol l ständigen Leguminose n ( Viaia ar•aoaa , V. IJO JH: um , 

Lath yr-uo pra t ensis ) sowie Rumex aaetosa und Alopoou'f'UO pratfnloiu . - Ma wn , llu

peri"um maau Za t um und Agroa tis tenuis bleiben in diesem Rahmen auf ei ne !lrmo

re Agr-ostia -Variante beschränkt; FilipenduLa ulmar• ia und CotHtl ro1:valo we isen 

zu den Feuchtw i e sensä ume n . 

Gegenüber der montanen Fuchsschwanz-Auenwiese (PASSIIRGE 1971, 1977) verri ngert 

s ich im begleitenden Saum abermals der Grasanteil merk lich zu Gunston der 

Stauden und reduziert sich d ie Artenzahl durch RUckgang bzw. Au sfall von Gr!! 

sern ( Holcua lanatus , Festuca rubra , Cynoou rus) , We ide - und Kle i nk rä utern 

(BeZlia - Gruppe, Ceroastium ho ~osteoidea , Ranutw uluD r penu , Plantaao lan ao- · 

lata ) erheblich. De n Verlusten stehen nur wenige + sporadische Neuzuglinge 

(Urtica dioiaa , Aegopodium , GaZeopsis ) aus waldnahen Säumen gegonUber . 

Zweife llos verdient auch dieser Saum als eigenständiges 1/or•a lao - Go J" al1 ·iot.um 

ayZvatiei ass. nov. herausgestellt zu werden . I m Erzgebirge, vereinzelt a uc h 

ThUringer Wald, i n der Cii•siurn l,ezenioidoo -Rasse nachgewiesen, ze igen erste 

Belege aus dem Unterharz e twas veränderte Zusamme nse tzung (mit Poa ahai:ci ·i , 

Galiwn al.bum ) . Einer Tieflagen f orm mit Galium mollua o , Al1 l•h c rwt hoY'I.wt , R:.d JtHJ 

aaeoius , Symphytum offi eina le scheinen einige Au f nahme n von PlliLIPPI ( 1978) 

aus der Rheinniederung anzugehören. 

Nahe verwandt mit diesem HeroacZ.eo - Ge Y"aPlioturn oylvatiai ist das Ci J~uio Jwt .n•o 

phyZZi - AZah em iZZ et urn acutilobae Hada~ 1981 . En t fernte r e Beziehung besteht zur 

Quellstaudenflur Gerallio - Chae l' ophylt etum hirout1: (NIEMIINN, HEINRICH & IHLßiG 

1973) mit tonangebenden Feuchtezeige rn ( FiZipendula , Myooo &i o paZNO~ l"iu , Cl' o

pio paludooa usw.). Interessant, daß schon HUNDT (196 4) f ür diesen (a lo Go J• a

nium aylvati c um -Unterges . der Chae r oph yt Zum-PoZ yaonum biuto r ~a -Goael lochaf t 

bezeichne ten) Feuchtsaum gegenüber der Feuchtwiese eine (um 25%) vorring rt 

Artenzahl feststellt und ihren fast ausschließlichen Au f bau aus Hemikrypto

phyten hervorhebt (p, 131). 

I) Nach der gUltigen Beschr e ibung des Symphyto- Antltr inae iwrz ay1.votJ'i'Y'1:n Panu. 197r.: .let etn 

Anth'f'isaetwn s yluestrois HadaC 1978 kaum t ragbar. Letz ter-ca ontopricht wolt9ohond. der AOY'O

pyron repena- Anthriaeua sylveatr ia -Ge s . von WOLLERT ( 1970), dor PASSAIIGE ( 1970) AU o •ißt lonH

Rang zuerkannte . 
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Tabelle 4: Geranium sylvaticum-Saum 

Aufnahme-Nr. 1· 2 3 4 5 6 7 8 9 Höhenlage in 10m NN 65 99 96 72 72 96 99 ~~~~~~~~!-----------------~Q_!~-~!-!2_!2-~2-~Q-!2_!2 Geranium sylvaticum 
Chaerophyllum hirsutum 
Crepis mollis 
Cirsium helenioides 
Polygonum bistorta 
Deschampsia cespitosa 
Lotus uliginosus 
Myosotis nemorosa 
Vicia sepium 
Heracleum sphondylium 
Vicia cracca 
Lathyrus pratensis 
Alche milla vulgaris 
Veronica chamaedrys 
Achillea millefolium 
Stellaria graminea 
(Dactylis glomerata) 
Alopecurus pratensis 
Festuca pratensis 
Ranunculus repens 
Poa trivialis 
Rumex acetosa 
Ranunculus acer 
Urtica dioica 
Aegopodium podagraria 
(Stellaria nemorum) 

d Meum athamanticum 
Hypericum maculatum 
Agrostis tenuia 

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

+ + 
+ 1 

+ + 
+++ 111 + 

1 1 1 + + 1 1 
1 1 + 

+ 2 2 
1 1 1 1 
2 2 1 

1 + 1 1 1 1 
1 1 + 2 2 1 

+ + + + + 
+ + 

+11++11++ 
1 + 2 1 + 1 

+ + + 
1 2 

1 1 
1 + + 

+ 
+ 

+ 1 1 + 
1 + 

+ 1 1 

+ + + + 1 
+ + 

+ 1 1 
+ + 1 

2 1 
1 2 
1 2 

1 

1 
+ 

außer dem : Carex brizoides 1, Filipendula ulmaria +, Geum rivale +, Galeopsis bifida + (1); Knautia arvensis + (3): Pet asites albus 1 , Crepis paludosa + (5); Anthriscus sylvestris 1 (6): Primula e latior +, Gle choma hede racea +, Galeopsis speciosa +, Senecio fuchsii + (6 ); Poa pratensis +, Rubus idaeus + (7); Epilobium angustifolium 1 (9). 
Herkunft der Aufnahmen: Erzgebirge bei Holzhau (1): Rotes Vorwerk (2 , 9); Oberwiesenthai (5, 8); Rehefeld ( 6 , 7); Thüringer Wald bei der Wiegandsmühl e (3, 4) . 
Vegetationseinheiten : 
Heracleo-Geranietum sylvatici ass. nov. a. Filipendula-Ausbildung (Nr . 1) b . typicum (Nr. 2- 9 , n. T. Nr. 5) Agrostis-Variante (Nr. 1-4 , 6 , 7 , 9 ) typische Variante (Nr. 5, 8). 

OBERGEORDNETE VERKNUPFUNGEN UND GEMEINSAMKEITEN ALLER SÄUME Die hier behandelten Frischwiesens~ume sind eine spezifische Erscheinungsform des weit verbreiteten Strukturtyps Rochstaudenflur (Altherbosa) • Bekannteste Ausbildung sind die subalpinen Staudenfluren (Adenostyletalia ), doch begegnen uns ähnliche Bestände entlang der Bachtäler, Flußläufe und Gräben auch in tieferen Lagen. In den letzten Jahrzehnten wächst seit den ersten Hinweisen von TUXEN (1952) unser Wissen Uber GebUsche und Waldränder säumende Staudenfluren. Zwischen diesen zunächst nur dank vorherrschender Hemikrytophyten strukturverwandten Vegetationsformen gibt es zahlreiche Ubergreifende Gemeinsamkeiten. So wurden die bei versauroten hercynischen Wiesen aufge-
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zeigten Vegetationsänderungen ganz ähnlich auch i n ande ren Gebieten bei dor 

Entwicklung von Grünlandbrachen (MEISEL & HUBSCHMANN 1973, HEil' & LÖSCH 197 9 , 

WOLF 1979) wie von Trockenrasen (WILMANNS 1975) festg es t ellt. ~ls gomoinsa~mo 

GrundzUge für den + bestandesinternen Wandel von Hase nge se llschaft zu Stau

denflur ergeben sich danach : 

1. Merklicher Rückgang der mittleren Artenzahlen und somit der f loriuUool1 n 

Diversität. 
2, ~usfall ± konkurrenzschwacher Rasenarten, insbesondere von Horstgräsern 

und Grasartigen, mittel- bis kleinwüchsigen Kräutern (besonders Rosetten

und Stolonenpflanzen), Moosen und bewirtscha f tungsabhängigen GrUnlandpf lan

zen. 
3. Zunahme meist höherwüchsiger, relativ großblättriger Stauden, buntbl Uti

ger Kräuter und rankend-klimmender Arten = Saumpflanzen. 

4. Neuansiedlung einzelner Taxa (viel fach Rhizompflanzen) der Ge hölz - und Ru

deralsäume ( Me Lampy r> o -/Jo lcet ea , Ca Zio - Uro tice t ea , Ar>tsm·isietoa , 11(/r'opy J··at.oa ). 

Frischwiesensäume schließen logischerweise die syntaxonomi sche Lücke zwi

schen den anerkannten Feucht- und Trockensäumen (Filipendulion , Or iaan talia ). 

~us letzteren bereits bekannten Vegetationstypen können wir wichtige Infor

mationen über ökologisch benachbarte Gesellschaften erhalten. Wenn '!' r ennar

ten (von Subass., Ass., Verbänden) coenologisch betrachtet als gesellschaf t s 

fremde, nur partiell von verwandten Strukturtypen übergreifende Taxa anzuse

hen sind, so weisen uns diese umgekehrt auf derartige Vegetationseinheiton 

hin. Alle Differentialarten des subthermophilen 1' >• ifol1:on modii - MULLE:R 

(1962), DIERSCHKE (1974) bzw , PASSARGE (1979) ne nnen: /,athy>'UU fn•aton oitl , Vo

roniaa ohamaedPys , Vicia sepium , Galium al bum (regional auch Dao t y lio , GZq

choma , Vicia cra aca , Ce ,ztaurea jacea , Anthr inaua , Knautia , Aohi1loa millofo

Zium ) - sind als diagnostisch wichtige Pflanzen in ökologisch benachbarten 

Säumen mesophiler Standorte zu erwarten . Entsprechendes gilt für die zu 

Frischwiesensäumen vermittelnden Trennarten des Pit1:p et1dulo-Col•QI'Iiot um 11 0 1• a -

lee toaum bzw; Va leriqno - Fi l ipenqu letum her•aa l~etoowu ( PASSAHGE 19 64, NJ::UHÄUSL 

& NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA 1975, BALATOV1>.-TULACKOVA 1979): llo 1•aol.owu , A•lthl'i a un , 

Daotylis , Caiium album , Pi mpinella major , Ve r onica ohama dryn , A l1 ill oa milt -

f o lium , Arl"h ena therwn . Selbst von den nitrophilen Wald- und GebUsohstlume n 

deuten u.a. Heracleum sphondyZium , Lathy r uo praten oio (regional auch Anthr•io

auo sylvestris ) als Trennarten des Aegopodio ,, gegenüber d~m Lapuan o - Goranio n 

(SISSINGH 1973, DIERSCHKE 1974) auf deren Hauptvorkommen in SHumen der of fe 

nen Landschaft hin. Vor allem dUrften die höherwUchsi gen Stauden , hel iophilen 

Klimrner und Kräuter unter den genannten Differentialarten in FrischwieseneUu

~~n o~timale Entwicklungsbedingungen finden. 

Im Rahmen der hier behandelten Beispiele vermitteln innerhalb des St Zlal"io

Meetum (Tab. 1) die Trennarten der Ave>~ eZLa -Variante zu azidophile n S!lwn n 

(GaZio - AueneZZetum , PASSARGE 1979a), die der lle >'aalaum-Variant e zum II >•aoZ,Jo

~eraniet um aylvatici und jene der Pimpin eZ. Z.a -Subass. z um 'J'r• i fol.io ~·, modi ·i . 

Ähnlich machen die Differentialarten der Agrootiu -Varia nte des II r aoloo - C r a

nietum sylvatioi (Meum , Hypericum maoulatum , Agrootio , Tab . 4) den anspruchslo 

sen SteZZa rio-Meet um-Saum wahrscheinlich. zu den bekann ten Feuchtwiesens!lumen 

weisen Filip e nd ula , Myoaotio nemoroaa usw . Durch Ce ranium oylvaLiot4m und Cllaa

rophyLlum hiroutum wird im übrigen die Verbindung mit den subalpine n Hocho t <lu

denfluren dokumentiert. 

In der Gebirgsform des Ag r opypo - Anth,..isa atum (Tab. 3) sprechen des we~teron 

die Trennarten der Ger•anium uyl.vaticum -Rasae fUr einen montanen 0 ~·· an"Llcrn -Saum 

(H e PacZ.eo - Geranietum s y Z.va t iai }, und die der Go r ani um pr at enai n-naaae m~cho n 

auf einen Wiesensaum aufmerksam, in dem Ge t"anium p l~ata na a und Ga'liu m albwn 

hohen Bauwert erreichen dürften. 

Tatsächlich gibt es, bevorzugt in de n sommertrocke nen collinen Lößgabtoten 

des Harzvorlandes diesen erwarteten Sawn, außerdem mit Ant; fn•1:u ua o y~tJoot. r· T·lJ , 

Arrhenat he r um neben Ruderalarten (A gropyro n repeno , Ci ra i um ar uonnu , GaZiu m 

apa l" ine und Lam ium aZbum , Tab. 5), Zweifellos verwandt mit dem A(l l'OPY i'O- A•l

th ris aet um , sind die Differenzen doch so erhebl i ch, daß e ine Zusammenfas 

sung mit diesem sonst großräumig sehr einheitlich ausgebildeten Saum kaum in 

Frage kommt. Vor allem fehlen dem Ga lio - Ge r allt:etum pro ato•wio <ISS . nov. d ie 

frischeholden He r aclez•m, Urtica dioica , AZ opecu rua prat~ nu io , Rubua anao i ua 

usw., bzw. sie werden durch andere Arten ersetzt. 

Schon HUNDT (1975) weist für Ge ran ium pratenae - von anthropogen oingoochlopp

ten Sonderfällen abgesehen - im hercyni s chen Raum e ine enge ßindung., a n aommor

warmes Klima und nährstoffre~che Lößböden (+ ohne Grund- und Stauw<lsnerein

fluß) nach. Geranizon pr at en oe scheinen darüber hinaus i m No rden de s ;!: ge- ' 
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Tabe lle 5: Geranium pra tens e - saum 
Aufnahme -Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Höhe nlage in 10m NN 10 11 10 11 12 12 10 10 ~~~~~~~~! ___ ______________ !2_!§_!§_!~_!2_!~-!~_!Q 
Gerani urn pratense 
Gali um album 
Pastinaca sativa 
Anthriscus sylvestr i s 
Vicia s epium 
Arrhe na the rum e latius 
Veronic a chama e drys 
Achillea mi llefolium 
Dactylis glomerata 
Vicia cracca 
(Fes tuca r ubra) 
Agropyron repens 
Cirsium arve nse 
Euphorbi a esula 
All ium vinea l e 
Falcaria vulgaris 
Galium aparine 
Lamiurn album 
Si l e ne alba 

D Galium verum 
Salv ia prate nsis 

4 4 3 
2 3 3 

+ 
1 2 

1 

2 2 

4 3 
1 2 

+ + 1 

3 
1 

3 3 3 

2 
1 1 + + 
1 + + 

+ 
+ + 

+ + 

+ 
1 

1 

1 1 + 1 
1 + + 1 1 
+ + + 

+ + + 
+ + 

+ + 
+ 

1 2 1 3 
2 + 1 + + 

1 + 

a ußerdem: Hypericum perfora turn +, Asparagus of ficinalis + (1): Ranunculus acer +, Cerastiurn arvense + (2)~ Equiseturn a r v e nse +, Mat r icaria inodo r a + (4)7 Urtica dioica +, Mentha arvensis +, Allium scorodoprasum +, Ulmus minor S + ( 5); Bromus iner mis 1, Lathyrus t ube rosus, Sambucus nigra S + ( 6 }~ Rubus caesius 1, Glechoma hederacea 1, Petasite s hybridus +, Me dicago sativa + , Linaria vu lgaris + (7). 
He rkunft d er Aufnahmen: LÖßhügelland arn Harzrand nö rdl i ch Halbe r stadt (Nr. 1-4, 7 , 8) und bei Kroppenstedt (Nr. 5, 6 ). 
Ve g e tationseinhe iten : 
Gali o -Geranie tum prat e nsis ass. nov. a. Salvia- Unterges. (Nr. 1-3) b. typicum (Nr . 4-8 , n. T. Nr. 8) 

schlossenen collinen Teilareals geringe Niederschlagsummen (um 500 mm) förder-lich. 
. Selbiges g ilt dagegen weniger fUr die sUd-mitteleuropäi schen Vorkommen b~i höheren Sommertemperaturen (Juli-Mitte l um 20°C ) . von hier beschreibt.HADAC (1978a) das vikariierende Aeuopodio - Geranietum p~atensis (ohne GaLium aLbum , Pautinaaa ) mit 1/ ar>a al.eum , Pimp in elZa major , Aegopodium , Urtica , A Zopectn•u s pr•atenaia und Poa t~ivialis , Zeiger merklich günstiger Feuchtebedingungen (685 mm Jahresniederschlag). Hier wie dort erreichen die + geschlossenen Ge -r• anium-Säume Wuchshöhen um 1 m. -Eine vergle i chende Betrachtung aller Staudensäume zeigt, daß oft genotypisch verwandte Taxa, soweit sie in strukturverwandten Wuchsformen auftreten, häufig analoges coenologisches Verhalten erkennen lassen (PASSARGE, 1967, DIERSCHKE 1974, WILMANNS 1980) . So begegnen uns beispie lsweise unter den hochwUchsigen Umbel l iferen zahlreiche charakte r i stische Vertreter mit optimalem Gedeihen in St audenfluren. Erinnert sei an Chaerophyllum hirsutum (Adenoaty Letalia , Filipendulion , Aegopodion ), an Ch a er·ophylLum au r eum , Ch. aromaticum und Ch . bu Zboaum im Acgopodion bzw. Cha e~ophy ZLum temu Zum in Lapaano - Ge 1•an i o>J Säumen. Bei Peucedanum sind P. alsaticum, P. cervaroia , P. o ff iainale und P. oreoaeZinum Saumbildner der Origanetalia , und P. ostrut hi um erscheint ~hnlich wie Anthriscua nitida in Adenost y letalia und Aegopodion -Säumen. Anthriscuu aylv eat riu und 1/ er•aaZeum aphondyZium verbinden Frischwiesensäume mit Ae gopo -
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di on, ( Lapsano - Ge r anion ) und A ~ tamisietalia . Noch breiter, Teile de r Calyat o

gietal ia einschließend, i s t die Amplitude von Aegopodium podag~aria . 

E~ger begrenzt scheinen die Schwerpunktvorkommen von Mu~ >· hü odo r•ata (Aanopo

dton ), Torilis j aponica (Lapsano - Ge r anion ), AngeZiaa arc hang a Lioa ( CaZ u u&og i -

taZia ), Ang e l i ca sylvestris (Filipendulion ), Bupleurum l o»gi [ o 1. iwn , a. j"aL a

tum , Ses eli annuum, S . l i banoti s , Laserpit ium l a t i [ o l ium , '" . oilo ~ ( + Origa-

net aZia) sowie Meum (Frischwtesensäwne und PotentilZo -1/oZa,:o» ). -

Weitere Beispie l e optimaler Entwicklung in Säumen gebe n vie l e farbenprächtig e 

Leguminosen. Dabei denke ich weniger an Cytisue -, Geniata -, 1' ~ ifoz,:um-Arten 

in O~iganetalia -Säumen , als vielmehr an die großwUchsigen, vie l f ach kli~nend

rankenden Vertreter von Aat r agaZus , Co r onilla (OY' iganetaz,:a ), Vioia und Lat hu

rus . Unter letzteren e rsche inen V. cas subica , V. OJ'I o buo , V. p?:aiformilJ , V. 

tenui f olia sowie LaOzyr us he t e yoophyllu a , D. lat1:[oliuu , r . . pa»nO >l ilJI.<O vornehm

lich in Orig a ne t al.ia - Gesell s c haften , Vicia oy lvatica , V. dumo ·to}·•wn außerdem 

im _ La p~ ano -Gel"anion , Vi c ia sepium in Fr i schwiesensäurnen, J .. ap oa~lo - GrH•tJwio n und 

TPtf~l.t.on medi i , Vicia craaca , ~at hyl"u a p r atenois , L . oy l v o D tr i o i m 'l'r•i j"o'l io n 

meda und Wiesensäumen, Lathyruo linifoliu s in az i dophilen MaZam py>•o -1/oZoo 

taZia -Säumen wie im /1eum -Saum und Lathyr·us paluot ria s chließl ich i m f'i Hpon 

duZion (und CaZyst egietalia ). 

Neben diesen großen taxonomischen Gruppen (Familie n) gibt OB noc h eine Reihe 

von Gattungen, deren hochwüchsige bzw . ranke nd-klimmende Vertreter bevorzugt 

in Staudensäumen l eben. Als Beispiele s eien l edig lich Galium- und Ga >•a"iwn 

Arten angefilhrt So siedeln Galium boroea Z.e , G. glau cnon , C . vo ru m vorne hmlic h 

in den Origaneta!ia . GaZium album und G. mo!Zugo greife n von Frischwieaena!lu

men noch auf das Tr ifo lion madii über. Ga liu m ariotatum , C. oo hu ltooii , C. 

s ylvatiaum sind bezeichnende Arten colliner Walds!lume. Galiu m pwn i!um ist i m 

Meum -Wi e sensaum anzutreffe n, Galium harc y niaum in azidophilen WaldsMume n, 

Galium uZ igi noaum und Galium palustr e (ssp. e!onga twn) achließlieh i m l'iZ.:

pe nduli on . 
Von den Ge ~anium-Arten gehören G. l ucidum und G . J~ obli:rtianum zu den diagno

stisch wichtigen Taxa des Lapaa »o- Ge r anio» , G. pha e um lebt im Aaaopodion und 

Adenoatylion , G. aanguineum in 0Piganetalia -, G. pal uo t r e in Pilipo ndutio n-, 

G. oylvaticum in Bergwiesensäumen und Ad eno o tyle tal.ia sowie G. p r a ·t t'IDO .±. in 

Frischwiesensäurnen. 

Wie die vorerwähnten Familien decken beide Gattungen mit ihren Vertretern ! 

die gesamte Palette mitteleuropäischer Staudenfluren von der Hochgebirgsstufe 

bis i ns Tiefland und vom Wald-, Uber den Trocken- bis zum Frisch- und Feucht

saum ab. Sie unterstreichen damit, ähnlich wie die verknüpfe nde n 'l' rennarton

gruppen, die innere Verwandtschaft aller dem Strukturtyp Staudenfl ur angeh~

renden Einheiten, unabhängig von ihrer je nach Standortkomplex sehr di f feren 

zierten Artenverbindung. 

Gemeinsam sind allen Staudensäume n eine randliehe Lage zu Rasen- b zw. Gehölz 

gesellschaften, Gewässern etc. bzw. i hre zeitlich-sukzess ionsbedingte Folge 

auf Gras- oder Therophyten-fluren, eine einheitliche Struktur mit nahezu ge 

schlossenen, ! von sommergrünen Schaftpflanzen (Hemikryptophyta soapoaa) be

herrschten Beständen bei weitgehender Gattungs- und Familienverwandtechaft . 

Dies legt nahe, alle Staudensäume in einer Klassengruppe ViCJio - Gar•awi a Cl. 

col. nov. zu vereinigen. Neben den T'ri [ oZio - Ge r anietea Müll er 196 1 a ls nome n

klatorischem Typus r ec hne ich die Galio - Urtio etea Pass. 196 7 em . Kopecky 1969, 

Artemieietea Lohm. Prsg. et Tx. 1950 , Teile der Ade >wntyhtea Br.Bl. 1948 em . 

bzw. 11ulgedio - Ac o»itetea Hadac et Klika 1944 em . Jenik et al. sowie die Wi e 

sensäume dazu. Bisher hat HADAC ( 1968) die Hochgeb i rgsstaudenf lure n seinem 

a lpi ne n "Vegetationstypus" Ses l.e r io- Juna aa t 1··i f1: di und die r ude ralen Stauden

fluren den Chenopodio - SaZeranthea zugeordnet. 

Vicio - Ge ran iea -Einhei ten dUrften in der Holarktis weit verbreitot sein . Die 

herige Hinweise konzentrieren sich vornehmlich auf a rk tisch-alpi ne Ausbildun

gen. Von den bezeic hnenden großräumig verbreiteten Gattungen nenn t z . D. KNAPP 

(19 64) aus dem arktischen Alaska: Aaonitum , Angalica , Ar ·tami l1'ia. , DoZph1:ni um , 

1/e roa cleum , PoZ. e mo niu.m, Po~ygonum , Rumex sowie Thaliatroum und au s dem westli 

chen Nordamerika: Aao nit um , Ange lica 1 Gera~1ium , Jl c r a o leu m, Sang uinorba , Sem -

aio , Solidago , Tha!i a t r um , VaZoriana und V e~at~um . Auf subalpinen Trocke n

standorten der Rocky Mountains sind u.a. Aq z.cil egia , 11u te r, DCJlp Jd.n1:um , Garoa

n i um , Lathyrus , Polemonium , Thaliat r um , Valeriana , Vioia diagnost isch wichtig . 

I n den subalpinen Hochstaudenfluren des Ka ukasu s begegnen un s an bekannten 

Gattungen: Aoonit um , Anth r iscus , Aqu i l e gia 1 Aruno un , AatPantia , Ca mpa nul a , 

Chae r ophyllz.cm , Oe lphi ni um , Euphorbia , Gentiana , Geraniu m, He ra olo um 1 Inu l 1 

Lilium , Peta si tes , PoLygonatwn, Seneaio , ValeY' ·iana , Voraa t. r' um und V1:o ia (WAL

TER 1974, PASSARGE 1981 ) . 
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Entsprechende Gesellschaften enthalten im Hochgebirge N-Japans nach SUZUKI & NAKANO (1965), MIYAWAKI, ITOW & OKUNDA (1967), UMEZU & SUZUKI (1970) Schaftpflanzen der Gattungen: Aconitum, Angelica, Ar temisia , A~uncus , Ci r sium , Fi t ipenduta , Galium , Gentiana , Ceranium , Peuaedanum , Polyg onum , Rumex , Sangu i OOT'ba , Solidag o , Th a lictrum, Trorliu s und Ve l'a t l'um. In Wald-, Ruderal- und Küstensäumen Japans gedeihen Arten der Gattungen Angeliaa , Artemisia , Calyutegia , Ci r caea , Cireiu m, CaZium, Ge~anium, Geum , Lysimachia , Peucedanum , Hum ex und 1'halict"f'um (OKUNDA & MIYAWAKI 1966, OHBA & SUGAWARA 1979). Zwar noch nicht vollständig, erfaßt die Aufzählung doch einen wesentlichen Teil der für die Klassengruppe Vicio - Ce"f'ani ea diagnostisch wichtigen, großräumig verbreiteten Hemikryptophyten-Taxa. 

SYSTEMATISCHE STELLUNG DER FRISCHWIESENSÄUME. 
Die Zuordnung der als selbständige Assoziationen erkannten Staudensäume des Grünlandes kann unter verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. 
1. Rein floristisch gesehen, weisen die Wiesensäume bei allen Unterschieden meist noch genUgend Ähnlichkeiten mit den Wiesenrasen auf. So enthält beispielsweise das Stel lario - Meetum , wie eingangs erwähnt, fast alle Trennarten des Meo - Festuaet um und des Lat hyro-T"f' isetenion (DIERSCHKE 1981), sodaß die Assoz -iation unschwer hier ange s chlossen werden kann. Selbst das Heracl.eo Ge "t'ani etum läßt sich notfalls hier unterbringen. Agropyro -A nthrisaetum und Calio -Garanietum prat ensis wären zum Arrh enathe ~ion zu rechnen. 

2. Wer die Verwandtschaft von Assoziationen nicht nur nach dem vorkommen einzelner (z.T. nur vermeintlicher) Charakter- und Differentialarten beurteilt, sondern hierfür ·die gesamte Artenverbindung heranzieht, den wird die schematische Einstufung nicht befriedigen. Da Systematik nicht nur Zuordnung gewährleisten, sondern zugleich auch Einblick in größere zusammenhänge vermitteln soll, muß sie sowohl die im vorhergehenden aufgezeigten tiefgreifenden Unterschiede zwischen Wiesenrasen und Wiesensaum widerspiegeln als auch die übergreifenden Gesetzmäßigkelten und Verwandtschaftsbeziehungen zu ökologisch benachbarten Staudensäumen zum Ausdruck bringen. Wird der coenologische Bauwert (= Mengenanteil) der beteiligten Artengruppen berücksichtigt, so sind Grünlandrasen und Wiesensäume ähnlich wie Trockenrasen und Trockensaum bzw. Na"t'dus -Rasen und CalLuna -He i de trotz unbestrittener floristischer Verwandtschaft verschiedenen Zöno-Formationen und Kl assen zuzurechnen. 
WOLLERT (1970) wie auch HADAC (1978a) schließen auf Grund der nitrophilen Komponente (V"f'tiaa -Gruppe, z.T. auch Aegopodium) ihre Frischwiesensäume den Galio - U"f'tiaetea an. Gegen diese Konzeption spricht die Tatsache, daß den verwandten Magerwiesensäumen (z.B. St e.ZZa rio-Meet um) nitrophile Arten fehlen und auch die Mehrheit der Feuchtwiesensäume hier kaum zugeordnet werden können. Für die montanen Feuchtsäume (Cha erophy Llo-PiL ipendu letum, Ce ran io - Chae r o phy Lletwn) regen NIEMANN, HEINRICH & HILBIG (1973) eine erweiterte Klasse der Gebirgsstaudenfluren an. Auch dieser Lösungsvorschlag erfaßt nur einen Teil der Wiesensäume, beispielsweise schon nicht mehr die planar-collinen FiZipen duZetum-Gese11schaften. 
Folgerichtiger und den coenologischen Verwandtschaftsbeziehungen der Wiesensäume untereinander trägt daher m.E. eine den Gruppen der Wald- und Trockensäume nebengeordnete eigene Klasse Lat hyro - Viaietea a ~accae besser Rechnung. In Ordnungen der Feucht- und Frischwiesensäume sowie Verbänden für die nitrophil-anspruchsvollen bzw. anspruchsloseren Säume (PASSARGE 1975) lassen sich alle untereinander + verwandten Formen der Wiesensäume vereinigen. Für die behandelten-Belspiele mesophiler Gebirgswiesensäume ergibt sich die folgende systematische Stellung: 
Zöno-Formation: Herboaa RUbel 1930 em. Pass. 1966 Klassengruppe: Viaio - Gerani ea cl . col. nov. 
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Klasse: Lat hy"f'o-Via i etea ~racaae Pass. 1975 Ordnung: GaZio -AahiZLeetalia milLefoUi Pass. 1975 n.T. Verband: Anthri aao -H era~le ion Pass. 1975 n.T. Ass. : Ag"t'opy"t'o -Anthriacetum aylveat"f'is (Wellert 1970) Hadac em. 
Pass. 1978 n.T. GaZio - Ge r a n iet um p~atenein ass. nov. 

Heracleo-Geranietum eytvatici ass. nov. Verband: Hy pe "f' ici -V icion anguati [ oliae Pass. 1975 Ass.: St ella rio - Me et um athamantici ass. nov. 
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