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Ortsnahe Ahorn-Gehölze  
und Ahorn-Parkwaldgesellschaften

-  Harro Passarge -  

Z usammenfassung

A usgehend  v o n  u r sp rü n g l ic h e n  V o rk o m m e n  d e r  A h o rn e ,  Acer pseudoplatanus  u n d  A. plata noides in 

m it te leu ro p ä isch en  W aldgesellschaften  w erden  s p o n ta n e  Acer- G e h ö lz e  auf an th r o p o m o r p h e n  Böd en  

u n te rsu c h t  (Tab. 1 - 4 ) .  Sie e n tw icke ln  sich zu n a tu rn a h e n  A h o rn -P a rk w ä ld e rn :  z u m  a tlan tischen  An- 
thrisco-Fraxinetum  D o in g  u n d  s u b k o n tin e n ta le n  Anthrisco-Aceretum platanoidis ass. nov. (Tab. f> — f>), im 

Anthrisco-Acerenion suball.  nov. vereinigt. D ie  b eso n d ere  B e d e u tu n g  f ü r  den N a tu r s c h u tz  w ird  h e rv o r 

gehoben .

Abstract

B eginn ing  w i th  rem ark s  a b o u t  th e  in d ig en o u s  oc c u rre n c es  o f  Acer pseudoplatanus and  A . platanoides  in 

C e n t ra l  E u ro p a e n  fo re s t  c o m m u n i t ie s ,  m ain  a t te n tio n  is given to  s o m e  s p o n ta n e o u s  Acer w o o d s  o n  a n th r o 

p o m o rp h ic  soils ( table  1 — 4). T h e i r  success ion  p ro ceed s  to  nea rly  na tura l  Acer p a rk - fo res ts :  a tlan tic  

Anthrisco-Fraxinetum  D o in g  a n d  su b c o n tin e n ta l  Anthrisco-Aceretum platanoidis ass. nov. (tab le  5 —6), u n i 

ted  in th e  Anthrisco-Acerenion  su ball . nov. I m p o r ta n t  aspects  of  n a tu re  co n serv a t io n  a re  p o in te d  o u t .

E in le i t u n g

Von Natur aus bevorzugen Berg- und Spitzahorn Hangwälder. Acer pseudoplatanus ist kon
stanter Bestand- und Mitbestandbildner (V. 3—4) in Bestockungen kühlfeuchter Hanglagen 
und Schluchten von der hochmontanen Stufe des Alpen-Karpaten-Gürtels (Sorbo-Aceretum) 
über die Mittelgebirge bis zur baltisch-planaren Fagion-Region (Adoxo-Aceretum). Als Misch
holz (IV —V. 1—2) greift er über auf Hochlagen-Buchenwälder, Ahorn-Eschen-Täler, Erlen- 
Eschen-Niederungen sowie edellaubholzhaltige Buchen- und Hainbuchenwälder wuchskräfti
ger, frisch-feuchter Standorte. Unter derartigen Bedingungen fehlt baumförmiger /leer plata
noides oder ist zumindest im ozeanisch beeinflußten Klimabereich nur gering (I — II.-4—  I) 
beteiligt. Regelmäßig beigemischt ( IV —V. 1—2) ist letzterer oft gemeinsam mit Bergahorn in 
östlichen Hangwäldern, z.B. im Lunario-Aceretum, Aceri-Tilietum, Aceri-Carpinetum usw. 
(M O O R  1952, SC A M O N I 1960, M Ü L L E R  (1966), H A RT M A N N  & JA H N  1967. PAS
SARGE & H O F M A N N  1968, P FA D E N H A U E R  (1969), SE IB E R T  (1969), JA H N  1972, 
M O RA V EC et al. 1982, D IE R S C H K E  1985, 1986, M A TU SK IE W IC Z  1985, P O T T  1985).

Ein von Acer platanoides beherrschter Edellaubwald findet sich beispielsweise am Steilhang 
des Barnim, einem Moränenrücken am S-Rand des Eberswalder Urstromtales. Begleithölzer 
sind Bergahorn, Esche, Winterlinde, seltener Feldahorn, Flatter- und Bergulme. Den schütte
ren Strauchunterwuchs ( 1 0 - 3 0 % )  bilden Sambucus nigra, Ribes uva-crispa, Evonymus euro- 
paca  zusammen mit der natürlichen Baumartenverjüngung. Poa nemoralis und Impatiens parvi
flora  dominieren in der lückigen Feldschicht, ergänzt durch nitrophile Arten der Alliaria- und 
Urtica-Gruppe, dazu Veronica h ederifolia  ssp. lucorum  und Taraxacum officinale. Floristisch 
bemerkenswert sind Gagea villosa und Ornith ogalum umbellatum  (Tab. 1, Nr. 1—6). Die 
Bestände stocken auf lehmiger Parabraunerde an schattseitigen, partiell nicht konsolidierten 
Hängen von 30—50° Neigung.

Vermittelt die Baumschicht noch den Eindruck eines ursprünglichen Waldbildes, so gilt dies 
weniger für Strauch- und Feldschicht. Gartenflüchter wie Sympboricarpos und Ribes rubrum 
sprechen zusammen mit den Nitrophilen und den Fundorten innerhalb des Stadtgebietes von 
Eberswalde für synanthropen Einfluß. Von den ober- und unterhalb angrenzenden Siedlern 
werden vielfach Gartenabfälle in den Hangwald „entsorgt“ und dies seit mehr als 100 Jahren.
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Tabelle 1 Ahorn-llangwälder am Barnlm-Nordrand

Spalte/Aufnahme-Nr. 
Exposition 0 
Inklination in 
Artenzahl

a 1 2 3 4 5 6
N-ff N NW N N  N N0

10-15 25 3o 45 5o 5o 35
21 27 32 18 17 16 16

B:Acer platanoides 1.1 4 4
Tilia cordata 2 1
Acer campestre ilo 1

Acer pseudoplatanus V.3 1
Fraxinus excelsior V.3 .
Ulmus laevlc IV. 1 1
Ulmus glabra 
Padus avium

II.1
II . 0

1

(Juercus robur IV.1 1

Carpinus betulus III. 1 1
Fagus sylvatica II.1 1
Aesculus hippocastanum 1 1

3:3ambucus nigra V.1 1 +
Ribes uva-crispa III.O +
Ribea üplcatum/rubrum III.O +

Evonymus europaea IV . 1 + 1
Corylus avellana 
Cornus sanguinea

I V . 1 
11.0

+ '

Crataegus ourvleepala 1.0
Berberís vulgaris . +

S.ymphoricarpo3 rivularis . 2

F iPoa nemoralis II.0 1 2
Hederá helix 1.0 1
Moehringia trinervia 1.0 1

Impatiens parviflora 1.0 2
Alliaria petiolata I I . 0 1
Chelidonium majus 1 +
Chaerophyllum temulum 1 +
Viola odorata 1

Veronica hederifolia IV.1 3
Ficaria verna V.3 1
Adoxa inouchatellina 
Anemone ranunculoides 
Gagea lutea

V.2 
II.1 
II.0

Taraxacum officinale IL; +
Anthriscua sylvestris V.o 1

Galium aparine III. 1 1
Urtica dioica II.0 +
Rubus caesius 
Poa trivialis

11.0
11.0

G eum urbanum 
Geranium robertianun 
Stachys sylvatica 
Circaea lutetiiina 
Festuca gigantea

V.O 
IV.0 
IV. 1 

III.1 
I I . 0

2 +

Ornithoßalum umbellatum I.o +
Gagea villosa 
Hieracium spec.

+

negooodium podagraria V . 3 1
Campanula trachelium 
Lt-mium mnculatum 
Pulmonaria obscura 
Paris quadrifolia 
Primula veris veris

1 1 . 0
v .1 

IV . 2
11.1 
II.0

•t-

Viola reichenbachiana 
Galeobdolon luteum 

(Galium odoratum) 
(Brachypodium sylvaticum)

IV. 0
V.2
V.2

IV.1

+

außerdem: diverse Feuchteholde der Cirsium oleracium-Subass.(a): 
Philudelphus coronarius 1, Ribes alpinum +, jipilobiam montanum l .  
Mycollo «uiralis », Viola hlrta »  (1); ulmus minor B.S 1 , Eoblnla 
pseudacacia В 1, Caravana arborescens + (2)¡ Taxus taccata S + 
\ . j j > Cerasus avium S + ( 4 ).

Herkunft: Hohenfinow b. Eberswalde (a, 8 Aufn. nach PASSARGE 1986); 
Eberswalde-Drachenkopf (1 ), -Schellenßrund (2, 6 ) ,-Eichwerder Str.

Vegetationseinheiten:

Adoxo-Aceretum pseudoplatani (a)

Impatiens-Acer platanoldes-Hangwald (1-6)



Siedlungsferne Beispiele kaum beeinflußter Ahorn-Hangwälder gibt es wenige Kilometer 
ostwärts am Barnim. Das dortige Adoxo-Aceretum ist reich an Waldarten der G aleobdolon-, 
Aegopodium-, Ficaria-, Stachys-Gruppen und enthält nur vereinzelte Elemente der Alliaria- 
Gruppe (vgl. Tab. 1, Spalte a). Mit dem vorerwähnten Spitzahorn-Hangwald verglichen, wird 
deutlich, daß letzterer keine ursprüngliche Waldgesellschaft ist, wohl aber eine spontane, ohne 
Zutun des Menschen entstandene Bestockung auf anthropogen abgewandeltem Sonderstand
ort.

1. S p o n t a n e  A h o r n - G e h ö l z e  a n t h r o p o m o r p h e r  B ö d e n

Wo immer in Dorf und Stadt natürlich ankommender Gehölzwuchs geduldet wird und sich 
1—2 Jahrzehnte ungestört entwickeln kann, gehören außerhalb von Trocken- bzw. Naßstand
orten oft Ahorn-Arten zu den wichtigen Bestandbildnern. Dies gilt für unsere einheimischen 
Berg- und Spitzahorne ebenso wie für den aus N-Amerika eingeführten Eschenahorn, Acer 
negando. Von fertilen Einzelbäumen oder Baumalleen aus wird fast alljährlich die nähere 
Umgebung (1 0 0 -5 0 0  m Umkreis) ±  anemochor mit Hunderten von Л а т -Di aspo ren versorgt 
(M Ü L L E R -SC H N E ID E R  1986, SACHSE 1989). Besonders im Schutze von Staudenfluren 
(Arction, Aegopodion) oder S^w/wcws-Gebüschen finden einige von ihnen geeignete Keim- und 
Entwicklungsbedingungen. Nach wenigen Jahren überstellen solche Ahorn-Jungwüchse die 
Kraut- und Strauchvegetation und schließen sich in der Folge über dieser zu Vorgehölzen 
zusammen. Bevorzugte Wuchsorte sind unberührte Ruderalflächen, verfallene Gebäude, aufge
gebene Obstgärten oder verlassene Grabstellen.

Welche Bedeutung heute Baumarten selbst in der Großstadt haben, zeigt eine Beispielunter
suchung über den Pflanzenbestand in Berlin-Wedding. Für diesen Bezirk ermittelten BÖK- 
K ER & S T Ö H R  (1988) auf 329 Erhebungsflächen Acer platanoides (vgl. auch SUKOPP 1978) 
als häufigste Gefäßpflanze mit 93%  Stetigkeit. Unter den konstanteren Arten waren u.a. 
A. pseudoplatanus (76%), Urtica dioica (75% ), Sambucus nigra (67%), Robinia pseudacacia 
(62%), Acer negundo (58% ). Allgemein gehören nach K U N IC K  (1985) die erstgenannten 
Ahorne in Städten zu den häufigsten Baumarten. Dabei zeigt sich, daß der in Berlin und Karls
ruhe vorherrschende Spitzahorn im subozeanischen Klimaraum (z.B. Köln und Bremerhaven) 
anteilmäßig zurücktritt und zunehmend durch Bergahorn ersetzt wird.

1.1. A horn-G eh ö lze  auf Ruderalböden
(Tab. 2)

Bleiben Ruderalflächen über Jahrzehnte sich selbst überlassen, werden Quecken- und Stau
denfluren schließlich von Gehölzstadien, vielfach mit Ahorn abgelöst. Bisweilen geht die Ent
wicklung über ruderale Urtica-Sambucus mgn*-Gebüsche (vgl. Tab. 2, Nr.6 : 10). In ihrer Feld- 
schicht treffen wir mit Artemisia vulgaris, Solidago canadensis, Cirsium arvense, Agropyron 
repens und Convolvulus arvensis noch Relikte heliophiler Rudcralgesellschaften. Nicht selten 
durchranken Lianenschleier, etwa der Humulus-Clematis z>/ta//><*-Gesellschaft, diese lichten 
Artemisia-Acer-Gehö\ze. Mit nur wenigen konstanten Pflanzen ist die Artenverbindung im 
Gehölz noch sehr von Zufällen abhängig und die Homogenität gering. Dies gilt für die Boden
vegetation. Ebenso bestimmt die jeweilige Nachbarschaft von Fruchtträgern, welche der 
3 Ahorn-Arten das Pioniergehölz aufbaut.

Wichtige Fundorte sind am Fuße von Mauern, in Ruinengrundstücken, an Müllplät/.en 
oder auf Bahnbrachen zu suchen. — Vergleichbare Belege finden sich bei K U N IC K  (1980), 
F O R S T N E R  (1984), KOWARIK & B Ö C K E R  (1984), G Ö D D E  (1986) und SACHSE (1989). 
Eine Weiterentwicklung über Zwischenstadien zum Ahorn-Parkwald scheint möglich.

1.2. A h orn -G eh ö lze  auf T rüm m erschutt
(Tab. 3, Nr. 4 - 8 )

Rein anthropogenen Ursprungs sind Böden, deren Substrat sich vornehmlich aus dem 
Schutt gebrannter Mauersteine und Dachziegel sowie aus Mörtelresten zusammensetzt. Über
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Aufnahrae-Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Uehölzhähe ln и 9 3 7 7 5 6 4
Artonzahl 25 19 18 15 14 13 13

Tabelle 2 Ahorn-Pionlergehölz auf Ruderalstandor

SsAcer negundo 
Acer pseudoplatanus 
Acer platanoides 
Tilia cordata 
Ulmus laevis 
Robinia pseudacacia

Sambucus nigra 
Syringa vulgaris 
Syraphoricarpos rivularis 

F : Urtica dioica 
Galium aparine 
Kubus caesius 

Artemisia vulgaris 
Solidago oanadensis 
Cirsiurn arvense 

Taraxacum officinale 
Dactylis glomerata 
Heracleum sphondylium 
Anthriscus sylvestrio

Agropyron repens 
Convolvulus arvensis 
Calamagrostis epigeios 
Tussilago farfara 

Clematis vitalba 
Humulus lupulus 
Fallopia dumetorum 

tieum urbanum 
Impatiens parviflora 
Alllaria petiolata 
Aegopodium podagraria

Deschampsia cespitosa 
rtumex obtuslfolius

außerdem: Acer saccharinum 1, Fraxinus excelsior +, Evonymus eu- 
ropaea i-, r'estuca gigantea +, Viola odorata +, Lapsana communis +, 
Poa nemoralis +, Ballota nigra + (1); Clrsium vulgare + , SaDona- 
ria officinalis + (2); Hederá helix 1 , Polygonum amphibium t, Son- 
chus arvensis + Ç 3); Betula pendula 1, Salix cacrea’1, Melilotus 
officinalis + (4); Quorcu3 robur 1, Chaerophyllun temulum 1 , Arc
tium lappa + (5); G lechoma hederacea 1 (6): Philadelphu3 coronari- 
us 3, Kibes aureum 1 (5)» Lamium album +, Festuca rubra + , Cheno- 
podium album + (7); Cerasus aviun 1 , Poa compressa 1 , Conyza cana
densis ■*-, МусеПз muralls + (8); Rosa canina 1 (9); Arrhenatherum 
elatius +■ (lo).

Herkunft: Eberswalde (1-5, 8-9)» Klobicke (6, 1 o); Berlin-Buch (7). 

Vegetationsstadien:

Artemisia-Acer-Ges. (Nr. 1-9)

Urtica-Sambucus-Ges. (Nr. 1 o)

9 1o 
5 4 
9 14

3 1 
. 1
3 .

die Erstbesiedlung dieses Rohmaterials (.Sisymbrion, Tussilago) mit nachfolgend meist stauden
reicher Vegetation kommt es zur Bildung einer Trümmerschutt-Pararendzina mit Aca-C-Profil. 
Locker gelagert und reich an Kluftspalten, ist sie ein nährstoffreiches Substrat auch für Bäume. 
Soweit nicht Weichlaubhölzer (z.B. Birke, Aspe, Salweide) hiervon vorrangig Besitz ergreifen, 
vermögen ebenso Ahorn-Arten Pionier- oder Folgebestockungen zu bilden. Meist straucharm, 
wird die Bodenvegetation in ihnen von Nitrophilen der Urtica- und Alliaria-Gruppen 
beherrscht, ergänzt durch Geum urbanum, Anthriscus sylvestris und Poa nemoralis.

Meine Beispiele (Tab. 3) zeigen ein Geum-Acer negundo-Gehöiz. Anderenorts können ähn
lich Acer platanoides oder A. pseudoplatanus dominieren. B Ö C K E R  &C SUKOPP (1987) rech
nen diese Sonderform auf Trümmerschutt zum Poa nemoralis-Acer platanoides-Siadt'w&ld. — 
Frühe Sukzessionsstadien enthalten oft noch Ruderalpflanzen wie Lamium album , Solidago 
canadensis und Saponaria officinalis (Tab. 3, Nr. 7 —8). Später deuten Waldbäumc, so Quercus 
robur, Ulmus, Fraxinus neben den heimischen Ahornen die Fortentwicklung zum Ahorn-Park- 
wald an (Tab. 3, Nr. 4 —5).
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Tabelle 3 Ahorn-Pioniergehölze auf TrUmmurachutt und 
Gartenböden

Aufnahme-Nr. 1 2 3 4 Ï > 6 7 Û
Gehölzhühe
Artenzahl

10
36

Ö
3o

10
28

7
19

6
2o

\
13

5
16

5
22

5:Acer negundo 1 2 3 3 A 4
Acer platanoides 3 2 1 .
Acer p3eudoplatanu3 1 2 1

Betula pendula 1 1 1 1
Ulmus glabra 1 1 i .
Fraxinus exceloior 1 1 1
Aesculus hippocastanum 1 .
Uuercus robur 2 1 .
Ulmus minor 1 1 ,
Picei abies 1
Тахиз bacoata

Malus domesticus 
Pyrus communis 
Prunus domesticus 
Juglans regia

1
1
1

2
1
1
1

Sambucus nigra 1 2 + 2 ,
Ribes uva-crispa ♦
Ribes rubrum +

Corylus avellana 
Cornus sanguinea 
Evonymus europaea

+
1
+

1

CrataegU3 curviacpala 
Rosa canina

• +
-t- • 1

Symphoricarpos rivularis 
Syringa vulgaris 
Philadelphus coronariU3

3

2

1

F:Impatiens parviflora 1 2 3 2
Chelidonium majus + ■f 1 3 2 1
Chaerophyllum temulum + . . 3 +
Alliaria petiolata 1 +

Urtica dioica 1 3 2 3
Galium aparine + 1 . 2 1
Rubu3 cac3ius 2 1 1 +
Poa trivialis ì 1 1

Geum urbanum 1 1 4. +
(Humulus lupulus) +
(calystegia sepium) +

Taraxacum officinale + +
Anthriscus sylvestris 1 •i +

Poa nemoralis 1 1 1
l.loehringia trinervia + 1
Hederá helix 1 3
Mycelis muralis

Poa angustifolia +
Calamagrostis epigeios +
Saponaria officinalis + +

Solidago canadensis 1
Lamium album 1 +
(Deschampsia cespitosa)

Aegopodium podagraria 2 2 3
(Ficaria verna) 1 1 .

außerdem: Сагр1пиз betulus 1, Adoxa moschatolllna 1, Viola odora
ta 1, Rubu3 armeniacus 1, K. idaous +, Galeooaio bifida + (l)¡ 
Ulmus laevis 3, Padus avium +, Viburnum opulua +, Braohypodium 
sylvaticum +, Enilobium montanum + С2 ^ ; Faguo sylvatica 1, Ribes 
alpinum +, Glechoma hederacea 1, Laoзana communia Dryoptorls 
filix-mas (3); Padua serótina 1, Holoua mollis *■ (4)j Acor cam
pestre 1, Fallopia dumetorura Agrontis capillarla +, Rumox aoo- 
tosella + (5)? Salix caprea 1 (6); Robinia paoudaoaoia 1 (7)} 
Sorbus aucuparia 1 , Poa annua 1 , Daotylis piomorata + (ö). 

Herkunft: Eber3walde (1~3, 6); Borlin-Buoh (4, 5, 7, 8 ). 

Vegetationsstadien:
Alliaria-Acer-Gehtilz (Nr. 1-3)

Geum-Acer negundo-Gehblz 
mit Uuercus (Nr. 4-0) 
mit Aegopodium (Mr.6; 
mit Lamium album (Nr.7-8)



1.3. A horn-G ehölz  auf Hortisol
(Tab. 3, Nr. 1 - 3 )

Unter jahrzehntelanger intensiver Gartenkultur entstehen in Dorf- und Vorstadtgrund - 
stücken oder Kleingartenkolonien zunehmend humusreiche Mineralböden. Regelmäßige ma
nuelle Bodenlockerung, organische Düngung, Zusatzbewässerung sowie Schirm- und Ero
sionsschutz durch Obstgehölze führen zur Verbesserung des Bodenlebens, insbesondere der 
Regenwurmtätigkeit. Hierüberhin wächst allmählich die Stärke des Ah-Horizontes, der etwa in 
100 Jahre alten Gärten 80—100 cm tief reichen kann. So wie auf derartigen Hortisolen vielfach 
eigenständige Unkrautgemeinschaften (gegenüber Äckern) leben (PASSARGE 1981), so ver
läuft eine spontane Bewaldung in aufgelassenen Gärten meist anders als auf landwirtschaftli
chen Brachflächen. An die Stelle leichtsamiger Waldpioniere (Birke, Aspe, Salweide, Erle oder 
Kiefer) treten hier Ahorne, Ulmen und Esche. Zusammen mit Sambucus nigra, verwildernden 
Beeren- und Ziersträuchern sowie Büschen der Evonymus-Gruppe dunkelt ihr Aufwuchs all
mählich lichtbedürftige Blumen und Obstbäume heraus. Am Boden gewinnen schattenfester 
Efeu und nitrophile Saumarten (Alliaria-Gruppe, Aegopodium) die Oberhand (Tab. 3, 
Nr. 1 —3). — Dieses Alliaria-Acer-Ge\\ö\z entwickelt sich direkt zum Ahorn-Parkwald.

1.4. A horn-G eh ölz  auf Nekrosol
(Tab. 4)

Die Anlage von Erdbestattungsfriedhöfen erfolgt auf tiefgründig gut durchlüfteten Locker
böden, möglichst ohne Grund- oder Stauwassereinfluß bis zu 2,5 m Tiefe. Durch teilweise jahr
hundertelange Nutzung finden überregional analoge Bodenveränderungen statt. Sie bestehen 
im tiefgreifenden Gruftaushub, wobei das Material einstiger A-B-C-Horizonte vermengt wird. 
Im tieferen Rigol-Horizont führt später die Zersetzung des Sarges zu sekundär erhöhter orga
nischer Substanz. Eine oberflächige Humusanreicherung bringen Grabhügelanlage, -bepflan- 
zung und -pflege mit sich. Erosions- und Seitenschutz durch Mauern, Umfriedungshecken 
oder Baumalleen kommen hinzu. Diese Sonderform eines amhropomorphen Bodens grenzen 
BL U M E, T IE T Z  & G R E N Z IU S (1982) als Nekrosol ab.

Auf verlassenen Gräbern breiten sich zunächst beschattungsfeste Zierpflanzen (z.B. H ederá 
helix, Vinca minor,; Convallaria majalis, Matteuccia strutbiopteris) ebenso wie verwildernde 
Ziersträucher (Syringa vulgaris, Symphoricarpos rivularis, Mahonia aquifolium ) vegetativ aus. 
Neu finden sich verschiedentlich auf humusarmen Sanden Wurzelkriechpioniere wie Calama- 
grostis epigeios, Equisetum arvense, Agropyron repens, auf Mullböden dagegen Waldsaumarten 
(.Alliaria-, Stachys-, Urtica-Gruppe, Aegopodium) ein. Mannigfaltig kann der Holzartenjung
wuchs von Saumbäumen aus der Nachbarschaft sein, doch meist gewinnen die verjüngungs
freudigen, raschwüchsigen Ahorn-Arten die Oberhand. In datierbaren Beispielen, so auf den 
Gräberfeldern einer Typhus-Epedemie (1945), entstanden in 4 Jahrzehnten dicht geschlossene 
Ahorn-Vorwälder von 7—8 m Höhe (Tab. 4, Nr. 7 —8). Unter günstigen Umständen können hie
rin bereits Waldpflanzen wie Evonymus europaea, Poa nemoralis und Dryopteris filix-m as Fuß 
fassen.

Meine Beispiele dieser H ederá-Acer platanoides-Ges. zeigen selbst regional noch keine be
friedigende Homogenität. Von den durchschnittlich 22 beteiligten Arten sind nur 9 (41%) kon
stant (Stetigkeitsklasse I V - V ) .  -  Dem gleichen Vegetationstyp entsprechen 2 Aufnahmen von 
K U N IC K  (1980) aus Berlin. Die eingehenden Analysen von weiteren Berliner Friedhöfen 
(G R A F  1986) bestätigen ebenfalls den Entwicklungstrend zum Ahorn-Gehölz, doch unter
schreiten sie mit Flächen von 5 - 1 5  m2 deutlich das Minimiareal (um 100 m2). Wie die zahlrei
chen Baumarten weisen die vorerwähnten Waldelemente auf eine zeitlich nur noch geringe 
Distanz zum Ahorn-Parkwald hin.

1.5. Ahorn-Verjüngung in der eutrophierten Waldrandzone

Wo Ortschaften unmittelbar an geschlossene Wälder grenzen, oder vorstädtische Grund
stücke unter teilweiser Schonung vorhandener Baumstämme in den Randbereich von Forsten
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Tabelle 4 Ahorn-Vorwald auf Nokrouol

7 fi 'J 1o 11 1 а 
О И 7 6 3 2 
21 2o 19 21 19 15

Aufnahme-Nr. 1 2  3 4
üehölzhöhe in m 7 5 5 4
Artenzahl 26 25 25 24 2

S:Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 

üuercus robur 
Hobinia pseudacacia 
Aesculus hippocastanum 
Fraxinus excelsior 
Ulmus glabra 
Tilia platyphyllos 
Tilia cordata 
Taxus baccata 
Thuja oocidentalis 

Evonymus europaea 
(Sambucue nigra)

S.yringa vulgaris
Symphoricarpos rivularis 2 2 . 3  
Mahonia aquifolium 1 .. . 1
Buxus sempervireua 
Ribes alpinum 

Rosa canina 
Crataegus curvisepala 

F:Hederá helix 5 4 4 3 3 4  3 4 5 4
Poa nemoralis 
Mycelis muralis

Impatiens parviflora + 1 . 1 + 2 1  
Chelidonium majus . + + . + 1 1
Chaerophyllum temulum 
Alliaria petiolata 
Lapsana communis 
Viola odorata 

(Aogopodium podagraria) 
üeum urbanum 
Geranium robcrtianum 
üaleopsis bifida 

Urtica dioica 
Rubus cae3ius 

Dryoptoria filix-mas 
Convallaria majalis 
Vinca minor
Matteucia struthiopteri3

Ballota nigra 
Solidago canadensis 

Anthriscus sylvestris . + 1 
Arrhenatherum elatiU3 +

Calamagroatis epigeios 1 1
Bquisetum arvense

außerdem: Ouercus borealis 1, Acer nepundo 1, Pinua nylvontrin 1, 
Ligu3trum vulgare + , Parthcnocioaua <juinquofolia 1 , Uryoptorln 
cathuslanorum + (l); Corylus avellana 1 , Sorbua nucunaria «• (2); 
Padua serótina 3, Carpinus betulus +. I.,elica nutana 1 , Ptoridium 
aquilinum 1 , Aquilegia vulgarie + (з)» Ualium annrino +, ¡tuinox ob- 
tusiiolius +, Vicia cracca + (4); Ueutzia crenatf* 1, Rhododendron 
spec.4-, Uuinulus lupulus 1, Artomiaia vulgaria +, Vorbaauum nigrum 

+ (5); Philadelphus coronarius 1 , Hpiraoa зрес.1 , Agronyron ré
pons + (6); Saponaria officinali3 •*, Uactyllo ."lomontu i (7)s 
Uuercu3 petraea +. Sedum tolenhium »• (ll); I'runua apinoan ¡tu
bus sprengelii 1 (9)j liibes uva-criopa +, Fcatuca gi(;antoa i (lo) 
Dipsacu3 sylvestris + (12).

Herkunft : Freienw.nlflo (l , H, 9); Kberawnldo (2-4, 6): Brandenburg 
(5); Hohenfinow (7, 11, 12); Sommorfolde (lo).

Vegetationsstadium:
Hedera-Acer platan0id0 3-V0rwald 

Dryopteris-Auabildung (Nr. 1-9 
typische Ausbildung (Nr.10-12.

♦ 1 1 . 1 .  
. . . . 1 .

eindrlngen, kann im Gefolgt' jahrzehntelanger zoo-anthropogener Einflüsse ein „Verparken“ 
der Ausgangsbestockung einsetzen. Besonders deutlich wird dies in lichten Nadelalthölzern, 
wenn sich unter ihrem Schirm nitrophile Bodenpfhnzen, Holunder und spontaner Laubholz
wuchs, besonders von Ahorn einfinden.
Die folgende Aufnahme (100 m2) von einem über 100jährigen Waldrand im SW von Eberswalde 
mag hierfür beispielhaft sein;
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50% В: Pinus sylvestris 3, Fagussylvatica 1 ;
90% S: (bis 7 m hoch) Acer platanoides 5, Tilia cordata 2, Quercus robur 1, Carpinus betulus 1, 

Fagus sylvatica 1 ; Salix caprea 1, Sambucus nigra 1, S. racemosa 1 ;
30% F: Urtica dioica 2, Poa trivialis + , Geum urbanum 1, Aegopodium podagraria 1, Alliaria 

petiolata + , Impatiens parviflora +  ; Rubus idaeus 1, Oxalis acetosella, Mycelis muralis + .

Bei Baumartennachwuchs und Bodenvegetation überwiegt der Entwicklungstrend zum 
Ahorn-Parkwald. Nur wenige Arten sprechen für eine Regeneration des ¿«za/o-Fag/on-Natur- 
waldes.

2 . N a t u r n a h e  A h o r n -P a r k w ä ld e r

Parke sind nach Gesetzen der Gartenkunst gestaltete Landschaftsbereiche. Stets in Nach
barschaft bewohnter Grundstücke angelegt, dienen sie vornehmlich der Entspannung, Erho
lung oder Besinnung. Damit unterliegen ihre Wuchsorte anthropogenen Einflüssen, abhängig 
von der Zahl der Besucher, mitgeführter Haustiere und der Zeitspanne ihres Einwirkens.

Bei Parkneugründungen können Zeitgeist und Zufall des regionalen Gehölzangebotes eine 
Rolle spielen. Einige Schloßparkanlagen des 17,—18. Jahrhunderts mit kunstvoll gestutzten, 
mauerartigen Baumhecken zwischen Rasen- und Blumenrabatten entsprechen dem französi
schen Muster. Parke des 18 .-19 .  Jahrhunderts nahmen vielfach den englischen Naturpark zum 
Vorbild, bei dem Laubholzwaldungen bzw. -kulissen Lichtungen mit Parkwiesen und -gewäs- 
sern umschlossen. Heutige Schöpfungen demonstrieren meist nur durch eine Vielzahl von 
fremdländischen Bäumen und Sträuchern die potentiellen Möglichkeiten naturferner Land
schaftsgärtnerei.

So unterschiedlich im Einzelfall die bevorzugten Holzgewächse oder die standörtliche Aus
gangssituation — Umformung vorhandener Waldbestände, Neuanlage auf Acker-, Wiesen
oder Gartenböden -  gewesen sein mag, im Laufe der oft über 100jährigen Existenz unterlagen 
sie auch natürlichem Einfluß, auf Gleichgewicht mit dem Standort ausgerichtet. Besonders bei 
geringer oder fehlender Pflege führen Klima und zoo-anthropogen überformter Oberboden in 
wenigen Jahrzehnten zu weitgehender Homogenisierung regionaler Parkwälder. Dies zeigt 
sich zunächst bei der Bodenvegetation, die deutlich den jeweiligen Nitrifizierungsgrad doku
mentiert. Während beispielsweise im ursprünglichen Adoxo-Acerctum unter den konstanten 
Bodenpflanzen mit N-Zeigerwerten zwischen 5 - 8  die N-7-Arten (39% ) überwiegen, sind im 
märkischen Ahorn-Parkwald (unter gleichen Klimabedingungen) ausgesprochene Stickstoff
zeiger, N8 nach E L L E N B E R G  (1974), mit 50%  am häufigsten.

Ebenso deutlich, wenn auch weniger rasch, gehen Veränderungen im Bcstockungsaufbau 
vonstatten. So scheiden Lichtholzarten und Standortsfremde spätestens nach einer Baumgene
ration aus, weil sie ohne natürlichen Nachwuchs bleiben. Umgekehrt finden selbst anspruchs
volle Edellaubhölzer auf den biologisch aktivierten Mullböden günstige Keim- und Aufwuchs
bedingungen. Bei zahlreichen Gehölzen wächst bei verbesserter Nährstoffzufuhr das Schatten
erträgnis, so daß sich eine mehrstufige Baumschicht herausbildet, z.T. sogar Vertikalschluß. 
Wenn natürlich ankommender Jungwuchs annähernd die gleiche Artenverbindung wie die 
Baumschicht zeigt, sprechen wir von naturnaher, sich auf direktem Weg selbst regulierender 
Bestockung. Sie wie ebenso eine wiederkehrende, homogene Artcnkombmation sind im 
Ahorn-Parkwald gegeben. Er verdient daher wie andere Waldgesellschaften, als eigenständige 
Vegetationseinheit herausgestellt zu werden.

2.1. Nordatlantischer Bergahorn-Parkwald
Anthrisco-Fraxinetum exeelsioris 

Die Eigenständigkeit eines Park waldes erkannte erstmals D O IN G  (1962) und beschrieb ihn 
als eine küstennahe Waldgesellschaft feuchter, sandig-toniger Alluvialböden mit gestörtem Pro
fil. Erläuternd hierzu heißt es (1962: 49): „Das heutige Vorkommen dieser Assoziation ist ganz 
beschränkt auf die Kulturlandschaft: Landgüter, Parke, Gärten, Wegränder, Bauernwäldchen 
usw., ...oft auf ehemaligem Acker-, Wiesen- oder Gartenland.“ Detaillierte Auskunft über die
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Zusammensetzung des „atlantischen Eschen-Parkwaldes“ gibt eine spater publizierte Tabelle 
(D O IN G  1969) mit 20 Aufnahmen aus den Niederlanden (Dünen- und Haffdistrikt).

Klammern wir Eschen-Jungbestände und Eichen-Forsten mit verschiedenen Ruderal- und 
Wiesenpflanzen aus, so sind in den 6 Belegen erwachsener Laubmischbestände Л а т  pse и dop la
tan us und Quercus robur Bestandbildner, wiederholt ergänzt durch Papains cf. nigra, Ulmus 
minor, Fagus sylvatica, Aesculus hippocastanum, Fraxinus excelsior und Ainus glutinosa. Den 
strauchigen Unterwuchs bilden Crataegus monogyna coll., Evonymus europaca, Cornus san
guinea, Ribes sylvestre, Sambucus nigra und Sympboricarpos rivularis gemeinsam mit der 
Naturverjüngung der Baumanen (außer Pappel), insbesondere von Bergahorn und Esche. 
Wichtige Bodenpflanzen gehören zur Urtica-, Stacbys-, Aegopodium-, Heracleum-, Poa nem o
ralis-, Carex remota-, Rubus- und Mnium undulatum-Gruppe. Nur die beiden Erstgenannten 
sind mit je 4 konstanten Arten vertreten (Urtica dioica, Galium aparine, G  le ch от a  bederacea, 
Poa trivialis bzw. Geum urbanum, Geranium robertianum, Stacbys sylvatica, Festuca gigantea), 
die übrigen mit je einer Konstanten (Aegopodium, Anthriscus sylvestris, Hederá, Rumex sangui
neus, Rubus fruticosus coll., Eurhyncbium stokesii). Minderstet ist noch Alliaria petiolata 
erwähnenswert. Die von D O IN G  (1962) als charakteristisch bezeichneten Zierpflanzen 
(Narcissus sp., Doronicum  usw.) sind meist nur singuläre oder sporadische Erscheinungen, doch 
unterstreichen Arctium pubens, Primula vulgaris, Rubus fruticosus, Rumex sanguineus und 
Scilla поп-scripta die syngeographischen Besonderheiten der Assoziation.

An Untereinheiten sind erkennbar: Typische und Geophyten-Subass., letztere mit Früh- 
jahrsblühern wie Ficaria verna, Veronica hederifolia, Ornitbogalum umbellatum, Scilla u.a., 
außerdem Typische und feuchteholde Varianten, so mit Lysimacbia nummularia, Carex 
remota, Deschampsia cespitosa und Valeriana officinalis (vermutlich procurrens).

2.2 . Subkontincntalcr  Spitzahorn-Parkwald
Anthrisco-Aceretum platanoidis ass. nov.

Die Ahorn-Parke im mitteleuropäischen Binnenland heben sich vom Antbrisco-Fraxinetum 
zunächst durch Acer platanoides, Tilia cordata, Ulmus laevis und Robinia pseudacacia ab. Aber 
auch weitere Holzarten, so Car pin us betulus, Ulmus glabra, Tilia platyphyllos, Taxus baccata 
fehlen anscheinend der nordatlantischen Assoziation. Da zudem Acer pseudoplatanus, Fraxinus 
excelsior, Quercus robur, Ulmus minor, Padus avium  und Aesculus bippocastanum  hier keines
wegs fehlen, gehört eine artenreiche Baumschicht zu den Spezifika des Anthrisco-Aceretum. 
Einzeln oder in Gruppen gemischt, schließen sie sich zu einer meist mehrstufigen Baumschicht 
(um 80% ) mit Oberhöhen von 25 — 30 m zusammen.

Die obligate Strauchschicht deckt mehrheitlich 3 0 - 5 0 % .  Regional spezifisch scheinen 
Coiylus avellana, Crataegus curvisepala, Pbiladelphus coronarias und Syringa vulgaris. Sam
bucus nigra, Sympboricarpos u.a. verbinden beide Parkwälder.

Gegenüber der reichhaltigen Gehölzpalettc, im Durchschnitt 9 Holzarten und 6Sträucher, 
ist die Bodenvegetation (um 70—90%  deckend) mit kaum 15 Spezies im ostelbischen Ahorn- 
Park relativ artenarm und trivial. Sowohl Saumpflanzen der Urtica-, Stacbys-, Aegopodium-, 
Heracleum- und Alliaria-Gruppen  als auch Vertreter der Poa nemoralis-Gruppcn  begegnen uns 
ähnlich im nordatlantischen Parkwald. Unter diesen beschränken sich allerdings verschiedene 
an Sommertrockenheit gut angepaßte Arten wie Chaeropbyllum temulum, Cbelidonium ma- 
jus, Impatiens parviflora, Viola odorata oder auch Poa nemoralis weitgehend auf das Anthrisco- 
Aceretum. Sie nehmen hierin die Stelle zahlreicher frischeholder Arten ein, ohne die Verluste 
voll aufwiegen zu können. So fehlen Moose vollständig. Kennzeichnend ist die einmalige 
Arten V erb indung ,  deren vollständige Erfassung Aufnahmeflächen um 500 m2 bedarf.

Innerhalb von Ortschaften oder deren randlicher Einflußzone ist die Vegetationseinheit in 
Schloß-, Guts-, Kur-, Dorf- und Stadtparks sowie auf Kirch- und Friedhöfen zu finden. Ihre 
Standorte sind humóse Sand- und Lehmböden unterschiedlicher Herkunft. Die Spanne reicht 
von alluvialen Auen und Niederungen, über Talsande und Sander bis zu Grund- und End
moränen des Pleistozän. Verbreitete Bodentypen sind Anmoor-, Grau- und Braungleye, Sand- 
und Parabraunerden sowie Rego-, Horti-, Nekrosole und Pararcndzina als Sonderformen.
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Tabelle 5 Binnen]'indischer Ahorn-Parkwald

Aufnahme-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11
Parkart Ü G G D К F G F G G S 3
Artenzahl за 36 34 31 Зо 29 28 26 24 23 28

:Acer platanoides 1 3 2 2 2 3 3 4 3 4
Tilia cordata 1 ì 1 3 3 1 1 . 1
Ulmus laevis 1 3 1 2 1 . 1 2

Uuercus robur 2 •1 3 4 2 3 3 1 2 1
Carpinus betulus 1 1 1 . 2
Fagus sylvatica 1

Ulmus glabra 1 1 1 1 . 1
Fraxinus excelsior 1 1 1 . 1
Acer pseudoplatanus 1 1
Tilia platyphyllos i
Taxus baccata
Padus aviiun

«•cer campestre 1
Jlmu3 ninor 1
Robinia pseudacacia 2 3 1
Aesculus hippocastanum 3 2 1 1
Acer nogundo 1 1

Larix decidua 1 1

:Sambucus nigra 2 1 + 2
Ribes rubrum coll. +
Ribes uva-crispa + + +

Uosa canina + +
Crataepus laevigata + ,
Crataegus curvisepala + 1 +

bvonynius europaea +
Corylus avellana + . +

Symnhoricarpos rivularis 1 3 2 3 2 2
Philadelphus coronarius 1 + 2 +
S.yrinpa Yulpsrin 1 1 + 1
Mahonia aquifolium 1 2 + +
Ribes alpinum 3 + -t- +

Acer platanoides + 1 2 1 2 1 2 2
Ulmus laevis 1 +
Tilla cordata •I + +

Carpinus betuluo + +
Quercus robur

Fraxinus excelsior 1 +
Acer pseudoplatanus +
Ulmus glabra +
Taxus baccata +
Padu3 avium +

Acer campestre +

Robinia pseudacacia + +
Aesculus hippocastanum •I- 1
Acer negundo .

Hederá helix 2 1 3
Poa nemoralis 1 + 1
Koehringla trincrvia 1 1 +
(•¡.vocila muralis 1

Chelidonium majU3 + + + f f +
Alliaria petiolata 1 + + + 1 1
Impatiens parviflora 1 + . 2
Viola odorata + 1 1
Chaerophyllum temulum 1 + 2
Lapsana communis + +

Urtica dioica + 1 2 + +
Rubus caesius +
Cìalium aparine 1 +
Glechoma hederacca 1 1 .
Poa trivialis + . +

Anthriscus sylvestris + + + 1 1
Dactylis polygama + + 2
Taraxacum officinale + + , +

Jeum urbanum 1 1 + 1 -1 2 . +
(Joranium robertianum
Galeopsis bifida +

Fallopia dumetorum 2 1 , 1 +
Ilumulus lupulus . + .

Ballota nipra + 1
De3Champsia cespitosa) 1 +
Calamagrostis epipeioa) + 3



Vegetationsprägend ist ein niederschlagsarmes, gemäßigtes Tieflagcnklima mit Jahresmittel- 
werten von 8—9° С bei ca. 18° Jahresschwankung und 500—600 mm Niederschlag,,

Dieser Spitzahorn-Parkwald begegnet uns zwischen Elbe und Oder in mehreren Ausbil
dungen. Im Zentrum steht das Anthrisco-Aceretum typicum subass. nov. (Tab. 5). Hierzu rech
nen die Aegopodium- freien Formen, in der Mehrzahl auf sandigen Böden ohne wachstumsför
dernde Schichten oder Grund- und Stauwasser im nahen Untergrund (oberhalb 1 m Tiefe). 
Mittlerer Silikatgehalt (im Bereich des Frankfurter/Brandenburger Stadiums der Weichsel Verei

sung) oder weniger starker bzw. langer anthropogener Einfluß sind weitere, die Typische Sub
ass. begründende Faktoren.

Ein Mehr an Waldpflanzen zeichnet dìe Convallaria-Subass., das Anthrisco-Aceretum con- 
vallarietosum  subass. nov. aus. Trennarten sind: Convallaria majalis, Stellaria holostea, Vinca 
minor und Dryopteris filix-mas. Vielfach ist außerdem Aegopodium  vorhanden (Tab. 6, 
Nr. 1 — 8). Anlehmige oder silikatreiche Sande, ebenso stärkere Eutrophierung auf durchlässi
gen Böden in meist grundwasserferner Lage fördern diese abweichende Ausbildung.

Üppigste Form ist der Geophyten-Parkwald, in welchem Aegopodium  besonders hervor- 
iritt. Ficaria verna  und Veronica hederifolia  ssp. lucorum sind Trennarten, Ulmus minor; Cornus 
sanguinea und Humulus haben ihren Schwerpunkt \m Anthrisco-Aceretum ficarietosum  subass. 
nov. (Tab. 6, Spalte a, Typus bei PASSARGE 1986 b). DieseЛ Ъ т л -Subass. besiedelt wuchskräf
tige Standorte, insbesondere reiche Grundwasserböden vom Anmoor bis zum Braungley und 
ebenso Parabraunerden auf lehmiger Grundmoräne. Ein gleichwertiges Substrat können alte 
Hortisole abgeben.

In allen Subass. gibt es seltene Dornstrauch-Varianten mit Berberis, Crataegus monogyna, 
Rhamnus cathartica und Rosa canina in warm-trockener Hanglage oder auf exponierten Gelän- 
dekuppen.

Neben Parkanlagen auf landwirtschaftlich-gärtnerischen Nutzflächen gibt es solche, die 
nachweislich durch Anreicherung vorhandener Laubwälder entstanden. Einen derartigen Fall 
belegt der folgende Gutspark (b) am Dorfrand (Scharteucke), eingebettet im angrenzenden 
Eichen-Hainbuchenwald (a). Die beiden nur 100 m voneinander entfernten Vergleichsauf
nahmen (je 500 m2 a/b) zeigen Gemeinsames und Trennendes.

Je  8 0 %  B: Q u e rc u s  r o b u r  3 /3 ,  C a r p in u s  b e tu lu s  3 /1 , Tilia co rd a ta  1/3, U lm u s  laevis 1/1 j n u r  in b: A cer  

p la tano ides  2, F rax in u s  ex ce ls io r  1, U lm u s  g lab ra  1, R o b in ia  pseudacac ia  1, Aesculus  h ip p o ca s tan u m  I, 

Lar ix  d e c id u a  1 ;

5 /6 0 %  S: E v o n y m u s  e u ro p a e a  + / + ,  T ilia  co rd a ta  + / + ,  F rax in u s  excels ior  + / + ,  S o rb u s  au cu p aria  + ;  

n u r  in b :  S y m p b o r ic a rp o s  r ivu laris  3, S a m b u cu s  n igra  2, M a h o n ia  a q u ifo lium  2, Ribes uva-cr ispa  + ,  

R. a lp in u m  + ,  C o r y lu s  avellana + ,  C ra taeg u s  cu rv isepa la  + ,  A cer  p la tan o id es  1, C a rp in u s  b e tu lu s  + ,  

U lm u s  laevis + ,  U. g lab ra  + ,  R o b in ia  pseudacac ia  +  , Aesculus  h ip p o ca s tan u m  +  ;

außerdem: Quercus petraea В 1, Ceraaua avium В 1, Cratnogua mo
nogyna 1 , nhamnua catharticus ♦, Prunus apinosa », Berbería vul- 
gari3 -t-, Kubus gothicusl, Staohys sylvatica + (l)j llox aq ui fo
lium В 1, Pseudotsuga douglasii 3 1, Viola rciohonbuchinnn + , 
Itumex obtusifolius + (2); Lamium album ♦ , Bumex crlspua * , Poa 
pratensis + , Ranunculus bulbosus ♦ (3); Sorbus aucuparia В 1 , 
Italus sylvestris В 1, Ргипиз domo3ticua D 1, hubus nlicatua ?., 
Torilis Japónica 1, Polygonatum multiflorum ♦ , Hleracium nribau- 
dum +, Agrostis capillaris 1, Veronica chamaedrya *, Tnnaoetum 
vulgäre ь (4); Caragana arboroaoena r, Forsythia suspensa ■*, Lo
nicera tatarica t, Aegopodium podagraria +, Solidago canadfinaia 
+ (5); Ligustrum vulgare ■*, Arrhonatherum olatiuo ♦, Poa апди- 
stifolia (7); Poa chaixli 1, Milium offueum 1 (b){ Crotaogua 
crus-galli 1 , PhaJ-aria arundinacea *■ (9); Oxalia ourooaea 1 
Epilobium adnatum +. Conysa canadonaia + (io); Могии alba íi ♦ , 
Festuca gigantea 1 (il).

Herkunft: Löv/enberg (1 ); Hohengöhren (2); Belioko (3); Miitaol (О 
Eberswalde (5): Scharteucke(6); Jericho« (7); Oenthin-A (Q)j Гаг- 
chen (9); Brandenburg fio, 11) .

Vegetationseinheit:

Anthrisco-Aceretum platanoidia aas. nov,
typicum (Nr. 1-11, nomenklaboriacher Typus Nr. 6)

¿rläuterung aur Paricart: ? ■ Áirch- oder Friedhof, CJ - Outapnrk,
К = Kur- oder Krankenhauaoark, L) ■ Dorf-, 3 » Stadtpark
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Tabelle 6 Sor.derausbildungen des Ahorn-Parkwaldes

380

Spalte/ Aufnahme-Nr. 
iiufnahmezahl/ Parkart 
Artenzahl (-mittel)

a
23

(33)

1
К

39

2
G

38

3

35

4
F

31

5
F

27

6
F

26

7

22

8
К
22

9
D

19

V.2 2 2 3 3 2 2 2 1 1
IV.2 3 2 2 2 2 1 3 2 1
IV.2 2 . 1 1 . . 1

IV.2 3 2 2 1 2 2 3 3
III.2 3 1 2 2
III.1 1 2 4

IV. 2 1 2 , 2 1 2 1
IV.1 3 1 1 1 1 2
II.1 1 1 2 3 1
I.o 1 2 1 1 1

11.0 1 1 i +

II.1 2
1.0 1

IV.1 1 1 1 1 1
V.2 1 1 1 1

II.0 1 t

V.2 1 1 + + +
III.O 
II.0

+

IV.1 + 1 + + 1
II.1 + +
II.0 1

II.0 + + + +
1.0 + +

V.2 1 2 2 + + 2 1 1
IV.1 1 1 1 1 1

B;Acer platanoides 
Tilia cordata 
Ulmu3 laevis 

Quercus robur 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 

Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 
Ulmus glabra 
Tilia platyphyllos 
Taxus baccala

Ulmus minor 
Acer campestre 

Robinia pseudacacia 
Aesculus hippocastanum 

Betula pendula 
Picea abies 

S:Sambucus nigra 
Ribes uva-crispa 
Ribes rubrum coll. 

Lvonymus europaea 
Corylus avellana 
Cornus sanguinea 

Crataegus curvisepala 
Rosa canina

Symphoricarpos rivularis 
Phiiadelphus coronarius 
Syringa vulgaris 
Ribes alpinum 
Mahonia aquifolium 

Acer platanoides 
Tilia cordata 
Ulmus laevis 

Fagus sylvatica 
Carpinus betulus 
Quercus robur 

Aoer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 
Ulmus glabra 
Padua avium 
Taxus baccata 

Ulmus minor 
Acer campestre 

Aesculus hippocastanum 
Robinia pseudacacia 

Sorbus aucuparia 

F:Hederá helix 
Poa nemoralis 
tóoehringia trinervia

Chelidoniun majus 
Imnatiens parviflora 
Chaeronhyllum temulum 
Viola odorata 
Aullarla petiolata 
Lapsana communis 

Urtica dioica 
G a l i um aparine 
ülechoma hederacea 
Rubuo caeoius 
Poa trivialis 

Anthriscus sylvestris 
Dactylis polygama 
Taraxacum officinale 
Veronica chamaedrys 

üeun urbanum 
Geranium robertianum 
Festuca gigantea 
U a le o p s Í 3  bifida 

Fallopia dumetormn 
Humulus lupulus 

(Ballota nigra) 

Convallaria majalis 
Vinca minor 
Stellaria h o l o s t e a  
Dryopteris filix-mas 
Polygonatum odoratum

IV.1 
II.о

v . 1 
III.o 
II.о

II.о 
1.0



Aeßopodium podnpraria V.2 . 1 . 3 Л 2 3 1 2
Lamiura maculatura 1.1 . 1  ......................

Ficaria verna V.3* ..............................
Veronica hederifolia IV.2 ..........................  .

außerdem: Sorbus aucuparia H 1, Prunus serótina В 1, ií » , Larix 
decidua В 1, Pinus sylvestris В 1, Acer negundo 3 +, lìhamnun en
thärt icus + , Parthenocissus quinquel'olia « (1); Crataegus laevlgn- 
ta Milium effusum 2. Oxalis acetoaella -»-, Hieraoium sabaudum • 
(2); Lamium album + (4); Tilia nlatvphylloe 3 + (6); Polygonatum 
multiflorum + , lùycelis muralin + (9;.

Herkunft: Berlin-Huch (1): ächünhausen/tlbe (2)j Freionwalde ('S): 
überswalde: Kupferhammer (4), S (%■ 7), Wacherolust (ü), Wostond (9,

Vegatationseinheiten:

Anthrisco-Aceretum platanoidia ава. nov.
ficarietosum subass. nov.(a) Typus bei PASSAHGK 1986 a, Tab.2f 
convallarietosum subass. nov. (Nr. 1-8, nomenkl. Typus Nr. 5)

Srläuterung: i:ur Parkart: F = Kirch- oder h.iedhof, 0 ■ Qutnpark,
К = Kur- oder Krankenhausnark, D « Dorf-, S ■ Stadtpark.

+Anm. átetigkeit in Fr(ihj4hr3aufnahmenï

8 0 /4 0 %  F : P o a  n em ora lis  3 / + ,  H e d e r á  helix  2 /2 ;  n u r  in a: Viola  r iviniana +  , Festuca  h c tc ro p h y lla  +  , Poa 

angustifo l ia  1, Agrostis  capillaris  + ,  H o lc u s  m oll is  + ,  H ie ra c iu m  laeviga tum  +  , M il iu m  effusum  1, 

D ac ty lis  p o ly g am a  + ,  V eronica c h a m a e d ry s  +  , Fallopia d u m e to r u in  +  ; n u r  in b: M oeliringia  trinerv ia  

1, G e u m  u rb a n u m  +  , G a leo p sis  b ifida  +  , U r t ica  dio ica  + ,  A n th r isc u s  sylvestris  I, Viola o d o ra ta  I, 

A lliaria  pe tio la ta  + ,  C h e l id o n iu m  m a jus  +  , L ap san a  c o m m u n is  + .

Den 18 Arten im Hainbuchenwald (a), stehen 29 im Ahorn-Parkwald (b) gegenüber. Hierbei 
beträgt das Verhältnis wichtiger Komponenten

(a : b ) :  H o lz a r te n  5 : 10 (im  J u n g w u c h s  3 : 8)

S tra u c h a r te n  1 : 8 

K rau tig e  P f lanzen  5 : 10 

G rä s e r  7 : 1

mit Stickstoffwerten um N 3 - 6  : 7 - 8  (nach E L L E N B E R G  1974).

Die Einbringung weiterer Laubbäume, ihr Unterbau mit meist bodenpfleglichen Ziersträu
chern führen zusammen mit zoo-anthropogenem Einfluß zu verbesserter Bodenbiologie und 
Verjüngungsfreudigkeit im Park.

Die fragmentarische Aufnahme Nr. 9 (Tab. 6) ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. 
Zum einen handelt es sich um einen /v*g«5-Altbestand, der an geschlossenen Buchenwald 
grenzt, beide auf grundwassernahem Uferstandort. Analog zum vorerwähnten Beispiel — 
jedoch nicht im elbhavelländischen Eichen — , sondern im süd-baltischen Buchen-Gebiet — rei
chern ihn einige Parkelemente (Acerplatanoides, Tilia cordata, Ulmus laevis, Robinia, Aesculus, 
Sympboricarpos, Pbiladelphus) an. Zum anderen fehlen in der Bodenvegetation alle Nitrophi- 
len der Urtica-, Alliaria- und Stacbys-G ruppen, bezeichnend für von Besuchern kaum frequen
tierte Flächen. Die letzterwähnte Ausnahmeerscheinung ist gelegentlich selbst in Ahorn-Parks 
mit vollständiger Gehölzpalette zu beobachten, wenn diese dem allgemeinen Zutritt entzogen 
sind (z.B. Villen-Park).

R e g io n a le r  V e rg le ich

Angaben über Parkwälder finden sich nur spärlich in der Fachliteratur. Mehrheitlich wur
den derartige Ausbildungen -  soweit überhaupt registriert -  in verwandte Waldgesellschaften 
mit einbezogen. Beispielsweise enthalten Stetigkeitstabellen des frischen Buchenmischwaldes 
(Querceto-Carpinetum asperuletosum) aus der Eilenriede/Hannover vereinzelt Acer platanoi
des, Tilia cordata, Ulmus laevis oder Alliaria als fremde Elemente (L O H M E Y E R  1953). Deutli
cher betont S E IB E R T  (1962: 36) die Sonderstellung einiger Parkwälder innerhalb des Fraxino- 
Ulmetum  der Münchener Isar-Aue. Wie die Feldblume, so fehlen ihnen zahlreiche Auwald
arten und „standortsfremde Baumarten sind angebaut worden, die teilweise bestandsbildend 
auftreten.“ Als solche werden Spitz- und Bergahorn, Buche, Roßkastanie neben Feldahorn
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genannt. „Auch in die Strauchschicht sind fremde Arten eingebracht worden wie Lonicera tata- 
ricit. Ribes grossularia, Philadelphia coronarias, Syringa vulgaris. “ Aus Ost-Österreich belegt 
F O R STN E R  (1984) ein „Spitz-Ahorn-Gehölz“, das einer südöstlichen Rasse des Anthrisco- 
Aceretum mit Acer tataricum, Ailanthus.Juglans, Buxus und LigHStrum entspricht.

Eine erste Aufnahme aus einem ostelbischen Gutspark rechnete ich als Acer platanoides- 
Vikariante zum Anthrisco-Fraxinetum (PASSARGE 1986 b). Vom Poa nemoralis-Acerplatanoi- 
Л'5-Stadtwald sprechen B Ö C K E R  & G R E N Z IU S (1987) bzw. B Ö C K E R  & SUKOPP (1987) 
und nennen Spitz- und Bergahorn, Winterlinde, Roßkastanie und Holunder als wichtige 
Gehölze der Hofgärten in Berlin. Als Sonderform wird ein „Ahorn-Eichen-Parkforst“ diesem 
angeschlossen.

Nicht unerwähnt bleiben sollen verwandtschaftliche Beziehungen zu gewissen Hainwäl- 
dern im südskandinavisch-ostbaltischen Raum. Etwa im Via.: Mercurialis Typ bei LIN K O LA  
(1929), Tilio-Ulmetum  nach R Ü H L (1960), mit Fraxinus, Ulmus glabra, Padus avium, be
schränken sich auf 5 der 7 Aufnahmen: Tilia cordata, Acer platanoides, Quercus robur sowie 
Geum urbanum, Urtica dioica und Chelidonium majus. Im übrigen dokumentieren diese 
Ahorn-Mischwälder ohne Acer pseudoplatanus, Fagus, Carpinus, Sambucus nigra, Hederá, 
Alliaria usw. durch Ribes spicatum, Viola mirabilis, Ranunculus cassubicus, Galium boreale 
merkliche syngcographischc Besonderheiten.

Ähnlich parkartig sind Bestände der Aegopudium-Tilia-Ges. um Schloß Petershof westlich 
von Leningrad (PASSARGE 1972), noch mit Tilia cordata, Acer platanoides, Quercus robur, 
Padus avium, doch wird Fraxinus meist schon von Ainus glutinosa ersetzt. In der Bodenvegeta
tion sind Nitrophile wie Urtica dioica, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Anthriscus sylve
stris teils konstant, teils spezifisch. Boreal-montane Arten, z.B. Stellaria nemorum, Agropyron 
caninum, Melandrium rubrum, Cirsium helenoides, unterstreichen die arealkundlichc Situa
tion.

Von einer schwedischen Ostseeinsel publizieren WESTHOFF, SC H A M IN EE & SYKORA 
(1983) die Aufnahme eines spontanen Hanglaubwaldes zus Fraxinus excelsior und Acer platanoi
des. Nachweislich nach 1887 auf Weideland entstanden, war er 1978 15 m hoch und dicht 
geschlossen. Hierin unterstreichen Anthriscus sylvestris, Galium aparine, Geum urbanum, Sta- 
chys sylvatica, Alliaria und Aegopodium  die Verwandtschaft zu Ahorn-Parkwäldern. „Der 
nitrophile Charakter, zum Geo-Alliarion hinweisend, ... ist wohl der reichlichen Düngung 
durch Meeresvögel... zuzuschreiben“ erläutern die Autoren (S. 185).

Zusammengenommen lassen alle Belege erkennen, daß analoge Acer-pIatanoides-W'iider 
großräumig verbreitet sind und sich durch Gemeinsamkeiten der Artengruppierung auszeich
nen. Ganz offensichtlich sind die Affinitäten zu Edellaubwäldern. Auf Grund der nitrophilen 
Komponente werden sie von D O IN G  (1962), SE IB ER T  (1962), W E S T H O F F  et al. (1987) zu 
den Auenwäldern (Ulmenion/Alno-Padion) gerechnet. Wichtige Baumarten wie Лсег, Tilia und 
Ulmus glabra weisen jedoch zum Tilio-Acerion (vgl. auch SEIBERT 1969). Dieses Zusammen
kommen von Nitrophilen und dazu die eingebürgerten Gehölze (Aesculus, Robinia, Symphori- 
carpos, Philadelphus, Syringa, Ribes alpinum) unterstreichen eine gewisse Eigenständigkeit in 
diesem Rahmen. Sie spricht dafür, die naturnahen Ahorn-Wälder zoo-anthropogen eutrophier- 
ter Standorte in einer eigenen Gruppe, Anthrisco-Acerenion suball. nov. innerhalb des mesophi- 
len Ti ¡io-Acc r;n n -Vf rb and es zu vereinigen. Nomenklatorischer Typus des neuen Unterverban
des ist das hier beschriebene Anthrisco-Aceretum platanoidis.

Z u m  N a t u r s c h u t z

Unbestritten, Ahorn-Parkwälder sind keine ursprüngliche Gesellschaft. Diesen Status tei
len sic mit der Mehrzahl heutiger Vegetationseinheiten. Anders als Forstgesellschaften stehen 
sie jedoch im Einklang mit den veränderten Standortbedingungen. Wie manche Laubwälder 
haben sie sich aus einstigen Anbauten durch Auslese und spontane Ergänzung zu naturnahen 
Bestockungstypen entwickelt. Ebenso streben unterschiedliche Ahorn-Vorgehölze auf anthro- 
pomorphen Böden mehr oder minder deutlich in ihrer Weiterentwicklung diesem eigenständi
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gen Ahorn-Wald eutrophierter Standorte zu. Ein Schutz geeigneter Bestände naturnaher 
Ahorn-Parke ist daher aus vegetationskundlicher Sicht sehr zu befürworten.

Innerhalb von Ballungszentren bzw. an deren Rande kommt diesen reichhaltigen Laub
mischwäldern erhöhter Naherholungswert zu. Vielseitiger Aufbau mit krautreicher Boden* 
vegetation, wechselnd stark ausgeprägtem Strauchwuchs und oft mehrstufiger Baumschicht 
sind belebende, der Rekreation förderliche Faktoren. Eingeschlossene Parkwiesen und Gewäs
ser erhöhen ihren Erlebniswert.

Die vielseitige Gehölzzusammensetzung bietet eine willkommene Gelegenheit, Stadtmen
schen im Rahmen von Wanderungen oder auf Lehrpfaden mit der Mehrheit einheimischer und 
eingebürgerter Laubhölzer sowie zahlreicher Sträucher bekannt zu machen.

Im Bestand vorhandener Jungwuchs erlaubt, alle Entwicklungsphasen der Baumarten vom 
Keimling bis zum Altern vorzustellen und die natürliche Waldregeneration unmittelbar vor 
Augen zu führen.

Die interessante Pflanzenwelt läßt in diesen Ahorn-Parkwäldern eine artenreiche Fauna 
erwarten. Erhebungen zur Vogclwelt bestätigen dies. Andere Tiergruppen harren der speziellen 
Untersuchung. -  Bei der großräumig relativ einheitlichen Zusammensetzung ermöglicht der 
Ahorn-Park im übrigen, über ein landesweites bzw. länderübergreifendes Netz von Versuchs
parzellen hin allgemeingültige Vergleichsdaten zu erheben und auszuwerten.

Insgesamt gibt es viele Gründe, neben dem oft singulären Schloß- und Exoten-Park ebenso 
naturnahe Parkwälder, in Einzelfällen selbst Ahorn-Vorgchölze, wirksam zu schützen. Dies 
freilich nur vor gedankenloser Vernichtung oder übertriebener Waldpflege, nicht aber vor 
Besuchern, Spaziergängern oder Naturfreunden.
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